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Expertengruppe 1: Camillus, der Triumphator

Unter Historikern und Altphilologen gilt als erwiesen, dass Livius insgesamt sehr frei mit seinen oft 
auch schon sagenhaft ausgeschmückten Quellen umgegangen ist. Lücken und Leerstellen in der 
Überlieferung wurden von Livius gern mit zeitgeschichtlichen Bezügen aufgefüllt. Man nimmt an, 
dass die ersten fünf Bücher des Livius zwischen 30 und 25 v. Chr. entstanden sind, also genau in 
der Zeit, in der Octavian die Prinzipatsverfassung begründete. Auch das sechste Buch dürfte noch 
vor 23 v. Chr. entstanden sein.

Im Jahr 396 v. Chr. gelang es den Römern nach angeblich zehnjähriger Belagerung die rivalisieren-
de Stadt Veji zu erobern, die anschließend zerstört wurde. Über die Feierlichkeiten anlässlich die-
ses Sieges berichtet Livius (5, 23, 1 ff.):
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Romam ut nuntiatum est Veios captos, quamquam et 
prodigia procurata fuerant et vatum responsa et Pythi
cae sortes notae et, quantum humanis adiuvari consi
liis potuerat res, ducem M. Furium, maximum impe
ratorum omnium, legerant, tamen, quia tot annis varie 
ibi bellatum erat multaeque clades acceptae, velut ex 
insperato immensum gaudium fuit et, priusquam se
natus decerneret, plena omnia templa Romanarum 
matrum grates dis agentium erant. Senatus in quadri
duum, quot dierum nullo ante bello, supplicationes 
decernit.
Adventus quoque dictatoris omnibus ordinibus 
 obviam effusis celebratior quam ullius umquam antea 
fuit, triumphusque omnem consuetum honorandi diei 
illius modum aliquantum excessit. Maxime conspec
tus ipse est curru equis albis iuncto urbem invectus; 
parumque id non civile modo, sed humanum etiam 
 visum. Iovis Solisque equis aequiperatum dictatorem 
in religionem etiam trahebant, triumphusque ob eam 
unam maxime rem clarior quam gratior fuit.

(1) Veii, orum: Veji (etruskische Stadt, ca. 20 km nördlich 

von Rom gelegen) – (2) prodigium: Vorzeichen, Wunder-

zeichen – procurare: sühnen – vates, is m:  Seher, Wahr-

sager – (3) sortes Pythicae: pythische Orakelsprüche 

(das berühmte Orakel von Delphi hatte den Römern den 

Sieg prophezeit) – (6) bellare: Krieg führen – clades, is f: 

Niederlage – (7) insperatus: unerhofft

(9) grates f Pl.: Dank – quadriduum: viertägig, vier Tage

(10) supplicatio, onis f: Dankfest

(13) obviam: entgegen – celeber: festlich, feierlich 

(14) consuetus: gewohnt, gewöhnlich 

(15) conspectus: aufallend, Aufsehen erregend

(16) iungere: bespannen – invehi: hineinfahren

(17) parum: zu wenig – (18) visus: Dep. pass von videre:  

erscheinen – aequiperare: gleichstellen, gleichkom-

men – Jupiter Sol:  Sonnengott – (19) in religionem 

 trahere: Anlass geben zu religiösen Bedenken – 

(20) maxime: hauptsächlich

Anlässlich weiterer Siege über die Etrusker wird dem Camillus im Jahre 389 v. Chr. eine weitere 
 außerordentliche Ehrung zuteil (6, 4, 1 f.):

21

24

27

Camillus in urbem triumphans rediit, trium simul 
 bellorum victor. Longe plurimos captivos ex Etruscis 
ante currum duxit, quibus sub hasta venumdatis tan
tum aeris redactum est, ut pretio pro auro matronis 
persoluto ex eo, quod supererat, tres paterae  aureae 
factae sint, quas cum titulo nominis Camilli ante 
 Capitolium incensum in Iovis cella constat ante pedes 
Iunonis positas fuisse.

(23) sub hasta venumdare (= vendere): öffentlich ver-

steigern (staatliche Versteigerungen fanden neben einer in 

den Boden gerammten Lanze statt) – (24) redigere: ein-

bringen, einnehmen – matrona: Frau, Gattin (die Frau-

en Roms hatten ihr Gold zur Begleichung des Lösegeldes an 

Brennus gespendet und erhielten als Entschädigung dafür 

das Gold aus der Beute der späteren Kriege) – (25) persol-

vere: auslösen, bezahlen – patera: Schale – (26) titulum: 

Aufschrift, Inschrift – (27) cella: Heiligtum – incensum: 

Brand (das Kapitol brannte 83 v. Chr. vollständig ab)

1. Dekodieren Sie die Zeilen 1 – 9 linear.
2. Übersetzen Sie die beiden Textauszüge.
3. Erläutern Sie, wie Livius den Sieg über Veji einordnet und auf welche Faktoren er ihn 

 zurückführt.
4. Ermitteln Sie, wie die Figur des Camillus in diesen Auszügen dargestellt wird.
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Expertengruppe 2 Camillus, der zweite Gründer Roms

Unter Historikern und Altphilologen gilt als erwiesen, dass Livius insgesamt sehr frei mit seinen oft 
auch schon sagenhaft ausgeschmückten Quellen umgegangen ist. Lücken und Leerstellen in der 
Überlieferung wurden von Livius gern mit zeitgeschichtlichen Bezügen aufgefüllt. Man nimmt an, 
das die ersten fünf Bücher des Livius zwischen 30 und 25 v. Chr. entstanden sind, also genau in der 
Zeit, in der Octavian die Prinzipatsverfassung begründete. Auch das sechste Buch dürfte noch vor 
23 v. Chr. entstanden sein.

Nach seinem Sieg über die Gallier gewinnt Camillus auch innenpoltisch zunehmend an Gewicht 
(5, 49, 7 – 50, 4):
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Dictator recuperata ex hostibus patria triumphans in 
urbem redit interque iocos militares, quos inconditos 
iaciunt, Romulus ac parens patriae conditorque alter 
urbis haud vanis laudibus appellabatur.
Servatam deinde bello patriam iterum in pace haud 
dubie servavit, cum prohibuit migrari Veios, et tribu
nis rem intentius agentibus post incensam urbem et 
per se inclinata magis plebe ad id consilium; eaque 
causa fuit non abdicandae post triumphum dictaturae 
senatu obsecrante, ne rem publicam in incerto relin
queret statu. 
[50] Omnium primum, ut erat diligentissimus reli
gionum cultor, quae ad deos immortales pertine
bant,  rettulit et senatus consultum facit: fana omnia, 
quoad ea hostis possedisset, restituerentur, termina
rentur  expiarenturque expiatioque eorum in libris per 
duumviros quaereretur; cum Caeretibus hospitium 
publice  fieret, quod sacra populi Romani ac sacerdo
tes recepissent beneficioque eius populi non intermis
sus  honos deum immortalium esset; ludi Capitolini 
fierent, quod Iuppiter Optimus Maximus suam sedem 
atque arcem populi Romani in re trepida tutatus esset; 
collegiumque ad eam rem M. Furius dictator constitu
eret ex iis, qui in Capitolio atque arce habitarent.

(2) ioci militares: Spottlieder der Soldaten (Spottlie-

der wurden bei einem Triumphzug gesungen, um die Göt-

ter durch die Größe des Glückes nicht herauszufordern) – 

inconditus: kunstlos, schlicht – (3) iacere: vorbringen, 

äußern – (4) vanus: unbegründet – (5) haud dubie: un-

zweifelhaft – (6) Veii, orum: Veji (etrus kische Stadt, ca. 20 

km nördlich von Rom gelegen) – (7) intentus: eifrig, rast-

los – (8) inclinare: sich zuneigen, geneigt sein

(9) abdicere: zurücktreten, ein Amt niederlegen

(10) obsecrare: beschwören, anflehen

(12) omnium primum: zuerst

(14) referre: wiederherstellen, erneuern – fanum: Helig-

tum – (15) terminare: abgrenzen – (16) expiare: entsüh-

nen – expiatio, onis f: Sühne – duumviri: Zweimänner-

kollegium (für die Befragung der sibyllinischen Bücher) 

(17) Caereti: Bewohner von Caere – publice: von Staats 

wegen

(20) deum = deorum – ludi Capitolini: Capitolinische 

Spiele (sechzehntägige Spiele zu Ehren des Jupiter Capitoli-

nus) – (22) trepida res: gefährliche Lage 

1. Unterstreichen Sie Verbformen, die sich auf Handlungen des Camillus beziehen und er-
mitteln Sie aus Ihnen, welche Maßnahmen Camillus hier trifft.

2. Übersetzen Sie anschließend den Text.
3. Erläutern Sie, wie Livius die Stellung des Camillus als diligentissmus religionum cultor 

gestaltet.
4. Charakterisieren Sie den Stellenwert, den Livius der Wiederherstellung der Religion nach 

dem Galliersturm zuweist.
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Expertengruppe 3: Camillus als Führungsgestalt

Unter Historikern und Altphilologen gilt als erwiesen, dass Livius insgesamt sehr frei mit seinen oft 
auch schon sagenhaft ausgeschmückten Quellen umgegangen ist. Lücken und Leerstellen in der 
Überlieferung wurden von Livius gern mit zeitgeschichtlichen Bezügen aufgefüllt. Man nimmt an, 
das die ersten fünf Bücher des Livius zwischen 30 und 25 v. Chr. entstanden sind, also genau in der 
Zeit, in der Octavian die Prinzipatsverfassung begründete. Auch das sechste Buch dürfte noch vor 
23 v. Chr. entstanden sein.

Angesichts einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung, dieses Mal mit den Antiaten, greift 
der Senat im Jahre 386 v. Chr. einmal mehr auf Camillus zurück (6, 6, 6 ff.):
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Desierant iam ulla contemni bella. Itaque senatus 
dis agere gratias, quod Camillus in magistratu esset: 
dicta torem quippe dicendum eum fuisse, si privatus 
esset; et collegae fateri regimen omnium rerum, ubi 
quid bellici terroris ingruat, in viro uno esse, sibique 
destinatum in animo esse Camillo summittere imperi
um, nec quicquam de maiestate sua detractum crede
re, quod maiestati eius viri concessissent. Conlauda
tis ab senatu tribunis et ipse Camillus confusus animo 
gratias egit. Ingens inde ait onus a populo Romano  
 sibi, qui se iam quartum creasset, magnum a senatu  
talibus de se iudiciis, maximum tam honoratorum col
legarum obsequio iniungi. Itaque si quid laboris vigi
liarumque adici possit, certantem secum ipsum ad
nisurum, ut tanto de se consensu civitatis opinionem, 
quae maxima sit, etiam constantem efficiat. Quod ad 
bellum atque Antiates attineat, plus ibi minarum quam 
periculi esse; se tamen, ut nihil timendi, sic nihil con
temnendi auctorem esse. Circumsederi urbem Roma
nam ab invidia et odio finitimorum; itaque et ducibus 
pluribus et exercitibus administrandam rem publicam 
esse. […]
Cunctis in partes muneris sui benigne pollicentibus  
operam, Valerius, socius imperii lectus, adiecit 
M. Furium  sibi pro dictatore seque ei pro magistro 
equitum futurum; proinde, quam opinionem de unico 
imperatore, eam spem de bello haberent. Se vero bene  
sperare patres et de bello et de pace universaque re 
publica erecti gaudio fremunt nec dictatore umquam 
opus fore rei publicae, si tales uiros in magistratu 
 habeat, tam concordibus iunctos animis, parere atque 
imperare iuxta paratos laudemque conferentes potius 
in medium quam ex communi ad se trahentes.

(1) contemnere: unterschätzen

(2) dis = dies

(3) quippe: denn

(4) fateri: bekennen, einräumen – regimen, inis n: Lei-

tung – (5) ingruere: losbrechen, hereinbrechen

(6) destinare: beschließen, sich entschließen 

(9) tribunus: gemeint sind hier die Kollegen des Camil-

lus im Amt des  Konsulatribunen, einem Vorgängeramt des 

Konsulats – confusus: tief bewegt, gerührt

(13) obseqium: Gehorsam, Unterordnung – iniungere:  

auferlegen, aufbürden – vigiliae (Pl.): Wachsamkeit, 

 Eifer – (14) adniti: sich bemühen, sich anstrengen 

(16) constans: dauerhaft, beständig (zu opinio)

(17) Antiates: die Antiaten (die Bewohner der Stadt Anti-

um in Latium) – minae, arum f: Drohungen

(19) circumsedere: umlagern, umzingeln

(23) benigne: willig, bereitwillig

(25) magister equitum: Reiteroberst (Stellvertreter des 

Dictators) – (26) unicus: einzigartig, außerordentlich 

(28) patres: Senatoren 

(29) fremere: begeistert rufen 

(32) iuxta: gleichermaßen, ebenso 

1. Unterstreichen Sie im Text Begriffe mit einer staatsrechtlichen Bedeutung und informie-
ren Sie sich in einem Nachschlagewerk darüber.

2. Übersetzen Sie den Text.
3. Charakterisieren Sie das politische Selbstverständnis des Camillus und das Ideal, das 

die Senatoren am Ende des Textauszugs entwerfen.
4. Erläutern Sie die Bedeutung der Eintracht vor dem Hintergrund der im Text skizzierten 

Lage Roms. 
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Expertengruppe 4: Camillus als Schlichter

Unter Historikern und Altphilologen gilt als erwiesen, dass Livius insgesamt sehr frei mit seinen oft 
auch schon sagenhaft ausgeschmückten Quellen umgegangen ist. Lücken und Leerstellen in der 
Überlieferung wurden von Livius gern mit zeitgeschichtlichen Bezügen aufgefüllt. Man nimmt an, 
das die ersten fünf Bücher des Livius zwischen 30 und 25 v. Chr. entstanden sind, also genau in der 
Zeit, in der Octavian die Prinzipatsverfassung begründete. Auch das sechste Buch dürfte noch vor 
23 v. Chr. entstanden sein.

Nachdem der mittlerweile greise Camillus im Jahre 367 erneut zum Dictator ernannt worden war, 
findet er nach seiner siegreichen Heimkehr in Rom eine schwierige innenpolitische Situation vor 
(6, 42, 9 ff.):
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Vixdum perfunctum eum bello atrocior domi seditio 
excepit, et per ingentia certamina dictator senatusque 
victus, ut rogationes tribuniciae acciperentur; et comi
tia consulum adversa nobilitate habita, quibus L. Sex
tius de plebe primus consul factus. et ne is quidem 
 finis certaminum fuit. Quia patricii se auctores futuros 
negabant, prope secessionem plebis res terribilesque 
alias minas civilium certaminum venit, cum tandem 
per dictatorem condicionibus sedatae discordiae sunt 
concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio, 
a plebe nobilitati de praetore uno, qui ius in urbe di
ceret, ex patribus creando. Ita ab diutina ira tandem 
in concordiam redactis ordinibus, cum dignam eam 
rem senatus censeret esse meritoque id, si quando um
quam alias, deum immortalium fore, ut ludi maximi 
fierent et dies unus ad triduum adiceretur, recusanti
bus id munus aedilibus plebis conclamatum a patriciis 
est iuvenibus se id honoris deum immortalium causa 
libenter facturos. Quibus cum ab universis gratiae ac
tae essent, factum senatus consultum, ut duumviros 
aediles ex patribus dictator populum rogaret, patres 
auctores omnibus eius anni comitiis fierent.

(1) vixdum: kaum erst – perfungi: überstehen – eum: 

gemeint ist Camillus – seditio, onis f: Auseinanderset-

zung, Zwist – (2) excipere: erwarten – (3) rogatio: Geset-

zesantrag (die Volkstribunen hatten beantragt, dass auch 

die Plebejer zum höchsten Staatsamt, dem Konsulat, zuge-

lassen werden sollten) – comitia: die Volksversammlung – 

(4) habere: wählen – (7) secessio plebis: Auszug der 

Plebejer (Während der Ständekämpfe hatten de Plebejer 

mehrfach die Stadt verlassen. Die bekannteste secessio ple-

bis fand der Überlieferung nach 494 v. Chr. statt und wurde 

durch Menenius Agrippa mit seiner berühmten Fabel vom 

Magen und den Körpergliedern  beendet.) – (8) minae (Pl.): 

Drohungen – certamina (Pl.): Kämpfe – (9) condicio, 

onis f: Vorschlag, Angebot – (12) diutinus: langwierig – 

(13) redigere, redigo, egi, actum: zu etwas gelangen – 

(15) alias: sonst – (16) triduum: drei Tage, dreitägig – re-

cusare: zurückweisen, von sich weisen

(20) duumviri aediles: zwei Ädilen (die im Gegensatz 

zu den plebejischen später die curulischen Ädilen genannt 

wurden, nach ihrem Amtssessel, der sella curulis) – (21) pa-

tres: Patrizier – (22) auctor: Beschluss 

1. Unterstreichen Sie in unterschiedlichen Farben Begriffe bzw. Verben, die
 a) Rückschlüsse auf die Lage in Rom zulassen.
 b) den Handlungen des Camillus zuzuordnen sind.
 Paraphrasieren Sie anschließend das Geschehen.
2. Übersetzen Sie den Text.
3. Erläutern Sie den Kompromisscharakter der getroffenen Beschlüsse und inwiefern diese 

geeignet waren, alle Beteiligten zufriedenzustellen.
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Die Errichtung des Prinzipats (29 – 23 v. Chr.)

Mit dem Sieg in der Seeschlacht von Actium (31 v. Chr) und der anschließenden Besetzung Ägyptens hatte  
Octavian den letzten Rivalen im Kampf um die Alleinherrschaft beseitigt. Im Grunde stand er nun vor dem 
gleichen Problem, an dem sein Adoptivvater Caesar gescheitert war: Wie ließ sich die offensichtliche Macht 
in eine verwandeln, die für den Senat und das Volk von Rom akzeptabel war. Die Ermordung Caesars hat
te gezeigt, dass das Ausnahmeamt der Diktatur hierfür ebenso ungeeignet war wie der den Römern verhass
te Königstitel. Es galt also eine Lösung zu finden, die die Form der republikanischen Ordnung bewahrte, ohne 
die überragende Stellung Octavians infrage zu stellen. Die Größe dieses Problems zeigt sich zunächst dar
in, dass sich für einen Zeitraum von fast vier Jahren ein Schwebezustand entwickelte, in dem die Umrisse der 
zukünftigen Ordnung entworfen, aber noch nicht offengelegt wurden. 

Ehrungen des Siegers 
Zunächst einmal waren die Verhältnisse im Osten zu ordnen. Am 1. August 30 v. Chr. wurde Alexandria ein
genommen, Antonius und Kleopatra wählten den Freitod, Ägypten wurde römische Provinz. Erst im Jahre  29 
kehrte Octavian nach Rom zurück. Für seine Siege über diverse Balkanvölker, die Seeschlacht von Actium  
und die Eroberung Ägyptens wurde Octavian mit dem Recht zur Feier eines dreifachen Triumphzuges geehrt,  
eine Ehre, die bis dahin in der römischen Republik fast ohne Beispiel war. Die gewaltige, bis dahin nie da
gewesene Pracht der Feierlichkeiten half den Umstand zu verschleiern, dass zumindest ein Teil der Erfolge  
nichts anderes als Bürgerkriege gewesen waren, die nach römischer Vorstellung eigentlich keinen Triumph
zug rechtfertigten. Ungewöhnlich waren auch die weiteren Ehrungen, die Octavian zuteil wurden. Seit lan
gem war es im hellenistischen Osten üblich, die Herrscher kultisch zu verehren. Octavian förderte diese 
Bindung der Bevölkerung an seine Person, indem er den Provinzialen gestattete, Tempel für Roma, den ver
göttlichten Caesar, aber auch für ihn selbst zu errichten. In Rom selbst war eine solche kultische Verehrung 
für eine lebende Person undenkbar, doch auch hier wurde durch die demonstrative Einweihung eines Tem
pels für den vergöttlichten Caesar nur wenige Tage nach dem dreifachen Triumph deutlich gemacht, dass 
 Octavian mehr war als ein gewöhnlicher Mensch. Die für Römer sonst klare Schranke zwischen göttlicher 
und menschlicher Sphäre wurde zwar nicht aufgehoben, aber doch durchlässiger gestaltet.

Neuordnung des Staates
Jedem Zeitgenossen war klar, dass ein Rückzug Octavians ins Privatleben unmöglich war. Vor diesem Hinter
grund scheint es überraschend, dass Octavian am 13. Januar 27 v. Chr. sämtliche außerordentlichen Macht
befugnisse niederlegte und die Macht in die Hände des Senats legte. Dieser Akt war natürlich nur ein wohl
vorbereiteter Schachzug. In den kommenden Tagen wurde nämlich in weiteren Senatssitzungen jene Form 
gefunden, die schließlich die Grundlagen der neuen Staatsordnung, dem Prinzipat, bildeten. Zum einen 
 wurde Octavian für seine Verdienste mit dem Ehrentitel Augustus (der Erhabene) und der Verleihung eines 
goldenen Schildes (clipeus virtutis) geehrt, dessen Inschrift die herausragenden Tugenden Octavians pries 
(virtus,  clementia, iustitia und pietas). Zugleich wurde ihm ein zunächst auf zehn Jahre begrenztes umfassen
des imperium verliehen. Begründung hierfür war die angeblich ungesicherte Lage zahlreicher Provinzen, die 
das Eingreifen einer allseits anerkannten Führungspersönlichkeit erforderlich machte. Augustus erhielt hier
durch die Kontrolle über die gesamte Armee, ohne dass die republikanische Form verletzt wurde, denn schon 
oft hatte es Situationen gegeben, in denen sich alle bereitwillig der überragenden auctoritas bzw. maiestas  
 eines Einzelnen (oft princeps senatus genannt) untergeordnet hatten, um eine Gefahrensituation zu meistern.  
Demonstrativ suchte Augustus in der Folge die Nähe zu den Familien der alten Nobilität, die ihn bei der Er
füllung seiner Aufgaben unterstützen sollten. Zugleich erforderte es die neue Ordnung aber, dass Augustus in 
jedem Jahr das Konsulat bekleidete, da nur dieses Amt ihm auch die Kontrolle der Gesetzgebung garantierte.  
Dies führte noch einmal zu einer schweren Krise, denn der Verstoß gegen die Regeln der Republik (Itera
tionsverbot) wurde hier offensichtlich. Zudem zeigte sich die gerade umworbene Nobilität unzufrieden, dass 
ihnen der Zugang zum höchsten Ehrenamt weitgehend verwehrt wurde. Nach dem Aufdecken einer Ver
schwörung entschloss sich Augustus im Jahre 23 v. Chr. daher, auf das jährliche Konsulat zu verzichten. 
Stattdessen wurde ihm die Amtsgewalt eines Volkstribunen verliehen, durch die er Gesetze sowohl initiieren 
als auch verhindern konnte. 
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Restauration der Religion
Auf religiösem Gebiet verfolgte Augustus konsequent den Weg einer Wiederherstellung der altrömischen Re
ligion. In der Endphase war diese zunehmend zu einem Spielball in der politischen Auseinandersetzung ge
worden, was zu einem Autoritätsverlust geführt hatte. Augustus reagierte hierauf mit einem großen Baupro
gramm, durch das zahlreiche alte Tempel wiederhergestellt und neue erbaut wurden. Zudem ermunterte er die 
Nobilität, sich um Priesterstellen zu bemühen, von denen er selbst zahlreiche übernahm, zuletzt auch das Amt 
des obersten Staatspriesters (pontifex maximus). Teilweise scharf ging er hingegen gegen neue Kulte vor, die 
aus Rom vertrieben wurden. Die althergebrachten Kulte sollten als Garant der mores maiorum und der Größe 
Roms fungieren.

1. Gestalten Sie ein Lernplakat zu der Frage, inwiefern die Darstellung des Camillus bei 
 Livius als Kommentar zur Errichtung des Prinzipats gelesen werden kann. Gehen Sie 
 dabei wie folgt vor:

1a.	Tauschen	Sie	sich	über	die	Ergebnisse	der	ersten	Gruppenarbeitsphase	aus.
1b.	Vergleichen	Sie	diese	anschließend	mit	den	Informationen	des	Verfassertextes	zu	

	Octa	vian	/	Augustus	und	ermitteln	Sie	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede.
1c.	Diskutieren	Sie	mögliche	Erklärungen	für	Ihre	Befunde	und	entwerfen	Sie	anschließend	das	

Lernplakat.


