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Die romische Eroberung des zentralen Alpengebietes in den Jahren 16 und 

15 v. Chr.1 ist scharfer ins Blickfeld der Forschung geraten, seit K. Kraft der 

noch 1948 von F. Staehelin vertretenen Ansicht, dieser Vorgang habe in erster 

Linie der Sicherung Italiens gegolten, mit der Auffassung entgegentrat, die 

Besetzung der Alpen gehdre bereits zu dem groB angelegten strategischen Plan, 

der auf die Eroberung Germaniens zielte2. Im Schatten dieser These sind mehr- 

fach auch archaologische Befunde diskutiert worden3. Von der Quelleninter-

1 Quellen: Mon. Anc. 26. Horaz, Carm. IV 4,17f.; 14,7ff. Livius, epit. 138. Strabon, Geogr. 

IV 6,8f. (p. 206f.); VII 1,5 (p. 292). Velleius Paterculus II 39,3; 95,1; 104,4; 122,1. Consolatio 

ad Liviam 15, 175, 385f. Plinius, Nat. hist. Ill 136ff. (Inschrift des Tropaeum Alpium; dazu 

J. Formige, Gallia 13, 1955, 101 f.; zum Monument selbst ders., Le Trophee des Alpes [La Turbie]. 

Gallia, Suppl. 2 [1949]). Florus II 22. Sueton, Aug. 21,1; Tib. 9, 1-2; Claud. 1,2; Vita Horati. 

Cassius Dio 54, 20; 22. - Wichtigste neuere Literatur: R. Heuberger, Ratien im Altertum und 

Friihmittelalter 1. Schlern-Schr. 20 (1932, Neudr. 1971) passim. E. Howald und E. Meyer, Die 

romische Schweiz (o. J. [1940]) bes. 357ff. F. Staehelin, Die Schweiz in romischer Zeit3 (1948) 

103 f. K. Christ, Die Militargeschichte der Schweiz in romischer Zeit. Schweiz. Zeitschr. Gesch. 5, 

1955, 459ff. Ders., Drusus und Germanicus (1956) 15ff. Ders., Zur romischen Okkupation der 

Zentralalpen und des nordlichen Alpenvorlandes. Historia 6, 1957, 416ff. K. Kraft, Die Rolle der 

Colonia lulia Equestris und die romische Auxiliar-Rekrutierung. Jahrb. RGZM 4, 1957, 81 ff. 

Heuberger in: RE IX A (1961) Sp. Iff. s. v. Vindelici (mit weiterer Literatur). Meyer, Neuere 

Forschungsergebnisse uber die Schweiz in romischer Zeit. Mus. Helv. 19, 1962, 141 ff. R. Syme 

in: CAH 10 (1963) 347ff. W. Wagner, Zur ala Pansiana, eine epigraphische Nachlese. Germania 

41, 1963, 317ff. H. R. Wiedemer, Die Walenseeroute in friihromischer Zeit. Helvetia antiqua. 

Festschr. E. Vogt (1966) 167ff. R. Rau, Zur Vorgeschichte des Limes. Der Siilchgau 1967, 5ff. 

D. van Berchem, La conquete de la Rhetie. Mus. Helv. 25, 1968, Iff. Meyer, Neuere Forschungs

ergebnisse zur Geschichte der Schweiz in romischer Zeit. Jahrb. Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 

54, 1968/69, 73 ff. H. Lieb, Der Bodenseeraum in friihromischer Zeit. Schr. Ver. Gesch. d. Boden - 

sees u. Umgebung 87,1969, 143 ff. H. Schonberger, The Roman Frontier in Germany: An Archaeo

logical Survey. Journal Rom. Stud. 59, 1969, 144ff. Meyer, Die geschichtlichen Nachrichten fiber 

die Rater und ihre Wohnsitze. Jahrb. Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 55, 1970, 119ff. Ders. in: 

Handbuch der Schweizer Geschichte 1 (1972) 55ff., bes. 59; 63f. Anm. 41. C. M. Wells, The 

German Policy of Augustus (1972) 59ff. H.-J. Kellner, Die Romer in Bayern2 (1972) 21 ff. G. Al- 

foldy, Noricum (1974) 52ff. Weitere archaologische Literatur in den Anm. 3 und 40f. - Nicht ein- 

sehen konnte ich M. F. Schafroth, Die Feldzfige des Proconsuls Publius Silius gegen Veltlin und 

Tessin (16/15 v. Chr.) nach einer Arbeit von V. Ricci (Le Alpi, Okt. 1939). Schweiz. Monatsschr. 

f. Offiziere aller Waffen 52, 1940, 11-14, die nach K. Christ, Nero Claudius Drusus. Ungedr. PhiL- 

Diss. Tubingen 1953, 94 Anm. 38 militarisch-taktische ttberlegungen, aber keine eingehende 

Quellenanalyse zu enthalten scheint.

2 Staehelin a.a.O. 103f.; Kraft a.a.O. 81 ff., bes. 90ff.

3 G. Ulbert, Die romischen Donau-Kastelle Aislingen und Burghofe. Limesforsch. 1 (1959) 

78ff. Ders., Die romische Keramik aus dem Legionslager Augsburg-Oberhausen. Materialh. z. 

Bayer. Vorgesch. 14 (1960) bes. 29ff. Ders., Der Lorenzberg bei Epfach. Die fruhromische Militar- 

station. Epfach III. Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 9 (1965) bes. 92 ff. G. Fingerlin, Dang- 

stetten, ein augusteisches Legionslager am Hochrhein. Vorbericht fiber die Grabungen 1967-1969. 

Ber. RGK 51-52, 1970-1971 (1972) 197ff. Vgl. auch W. Hiibener, Die romischen Metallfunde von 

Augsburg-Oberhausen. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 28 (1973) bes. 17ff.
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pretation aus ist dagegen vor wenigen Jahren ein neuer AnstoB dur ch D. van 

Berchem mit der Hypothese gegeben worden, schon der Feldzug des Jahres 

16 v. Chr., der unter der Oberleitung des in Illyricum kommandierenden Pro- 

konsuls Publius Silius Nerva stand, habe romische Truppen uber die Zentral- 

alpen nach Norden, an den Bodensee und bis nach Zurich gefuhrt; besonders 

seien die befestigten Feldwachen am Walensee, aber auch die friihaugusteische 

Militarstation auf dem Lindenhof in Zurich bei dieser Gelegenheit entstanden4. 

Zwar ist diese Hypothese auf Widerspruch gestoBen5, doch hat sie auch dis- 

kussionslose Zustimmung erfahren6; uberdies hat C. M. Wells im Ansatz ahn- 

liche, in der Konsequenz freilich nicht ganz so weitgehende Uberlegungen 

angestellt7. Fur die archaologische Forschung kann es nicht gleichgiiltig sein, 

ob auf van Berchems Ergebnis gebaut werden darf, hangt doch die Datierung 

fruhaugusteischer Fundgruppen der Schweiz und Siiddeutschlands zum Teil 

von ihrer Verklammerung mit den romischen Unternehmungen jener Jahre ab. 

Deshalb soil die Kontroverse hier einer kurzen Priifung unterzogen werden.

Uber den Feldzug des Jahres 16 v. Chr. berichtet unmittelbar nur Cassius 

Dio, Hist. Rom. 54, 20, 1: Die alpinen Stamme der Kammunioi und Vennioi 

erhoben die Waffen, wurden besiegt und unterworfen von Publius Silius (%at 

ydo Kappovviot xai Ovevvcoi, ’Akrtixa yevp, ond/.a re avTy'/oavTo, xal VLxrj'&EVTSQ wio 

rov Hovn/dov Ei/dov Vyt to odd paar). Nach so gut wie einhelliger Auffassung sind 

diese beiden Stamme identisch mit jenen Cammuni und Vennonetes, die unter 

den vier ersten Namen unterworfener Alpenvolker in der von Plinius, Nat. 

hist. Ill 136 If. iiberlieferten Inschrift des Tropaeum Alpium bei La Turbie 

oberhalb von Monaco genannt sind8: Trumplini9 Cammuni Venostes Vennonetes. 

Unbestritten ist die Lokalisierung der Trumplini in der Vai Trompia oberhalb 

von Brescia, der Cammuni in der Vai Camonica oberhalb des Lago d’Lseo und 

der Venostes im Vinschgau, d. h. im Etsch-Tal oberhalb von Meran, italienisch 

noch heute la Vai Venosta.

Dagegen ist die Lokalisierung der Vennioi-Vennonetes auBerordentlich 

umstritten. F. Staehelin und E. Meyer vermuteten sie mit der alteren For

schung im Veltlin10, F. Miltner brachte sie des Namens wegen mit der Tab.

4 van Berchem a.a.O. (Anm. 1) 1-10.

5 Meyer, Jahrb. Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 55, 1970, 122 Anm. 23.

6 Kellner a.a.O. (Anm. 1) 22 (mit Anm. 2).

7 Wells a.a.O. (Anm. 1) 59 ff. - Die von Wells 41 f.; 53 ff. auf Grund der Sigillata verfochtene 

friihere Datierung von Zurich-Lindenhof bleibt hier auBer Diskussion. Siehe unten S. 155.

8 Allgemein abgelehnt wurde die von Heuberger, Ratien im Altertum und Fruhmittelalter 

a.a.O. 58; 227 vermutete Gleichsetzung der Vennioi bei Cassius Dio mit den Venostes des Tro

paeum Alpium.

9 Die Pliniushandschriften uberliefern den Namen in den Formen Triumpilini, Triumphi- 

lini und Triumftlini, die Relikte der Inschrift selbst geben die Form Trumpilini. Die Namensform 

Trumplini jedoch, auf die allein der heutige Name (Vai) Trompia zuriickgehen kann, ist zweimal 

belegt auf der in Bovegno, dem Hauptort der Vai Trompia, gefundenen Inschrift OIL V 4910 = 

ILS Nr. 847 = E. Ritterling, Fasti des romischen Deutschland unter dem Prinzipat (1932) 108 

Nr. 1. Ich ziehe deshalb die Form Trumplini vor.

10 Staehelin a.a.O. (Anm. 1) 19 mit Anm. 7; 635. Howaldu. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 48f. Anm. 3; 

52 Anm. 1; 359. Meyer zuletzt Jahrb. Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 55, 1970, 122. Nach F. Haug 

in: RE I A (1920) Sp. 45 s. v. Raeti geht diese Auffassung mindestens bis auf H. Kiepert zuriick.
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Pent. IV 3 zwischen Verona und Trient aufgefuhrten StraBenstation Vennum 

in Zusammenhang11. D. van Berchem schlieBlich identifizierte sie mit den von 

Strabon, Geogr. IV 6,6 (p. 204); 6,8 (p. 206) genannten Vennonen, die von 

Plinius, Nat. hist. Ill 135 als Vennonenses, von Ptolemaios, Geogr. II 12,2 als 

Vennontes12 unter den Bewohnern des Alpenrheintals erwahnt sind; eben diese 

Lokalisierung, die auch Wells unabhangig und mit ahnlicher Argumentation 

vertritt13, ist die Grundlage fur van Berchems oben erwahnte historische Hypo- 

these. Indessen hat Meyer die Gleichsetzung der verschiedenen Namen und 

ihre einheitliche Lokalisierung mit der Begriindung bestritten, sie fiihre zu 

unmoglichen Konsequenzen, und im iibrigen kbnne nicht geleugnet werden, 

daB Strabon Vennonen sowohl nordlich als auch siidlich der Alpen kenne (siehe 

Anm. 5).

Da die Uberlegungen zum Verlauf des Feldzuges ausschlieBlich Rekon- 

struktionshypothesen sind, empfiehlt es sich, zuerst den auf Strabon beruhen- 

den Einwand zu priifen. Zum besseren Verstandnis stellen wir die einschlagige 

Passage IV 6,6 (p. 204) in ihrem Zusammenhang vor. Im Zuge seiner Beschrei- 

bung greift Strabon von den Salassern - also siidlich des Alpenkamms - nach 

Norden fiber das Gebirge zum Genfer See, geht dann ins Wallis mit seinen 

Bewohnern und erwahnt kurz die Rhone und ihre Quellen; nicht weit davon, 

so fahrt er fort, sind auch die Quellen des Rheins und der (Berg) Adulas, von 

dem der Rhein nach Norden, die Adda (sic) aber in entgegengesetzter Rich- 

tung - also nach Siiden - in den Lacus Larius bei Como flieBt14. ,,Oberhalb 

von Como, das am FuBe der Alpen errichtet wurde, wohnen auf der einen 

Seite (rfi (isv) Raeter und Vennonen nach Osten, auf der anderen Seite (t?) <5s) 

aber Lepontier, Tridentiner, Stoner und mehrere andere kleine Volker, die 

friiher Italien innehatten, armselige Rauber; ,..“15. Aus diesem letzten, 

wbrtlich zitierten Satz hat Meyer auf Wohnsitze der Vennonen irgendwo nord- 

ostlich, aber doch im weiteren Umkreis von Como geschlossen und das 

Veltlin, iibrigens durchaus auch aus anderen Griinden, in Erwagung gezo- 

gen16. Schon 1932 hat dagegen R. Heuberger richtig beobachtet, daB Strabon

11 RE VIII A (1955) Sp. 788-792 s. v. Vennonenses, Vennones, Vennonetes und Vennum. 

Meyer hat dies im Handbuch der Schweizer Geschichte 1 (1972) 65 (in Anm. 41; Manuskript 1959 

abgeschlossen und 1965 zuletzt erganzt) als unverstandlich bezeichnet und abgelehnt, im Jahrb. 

Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 55, 1970, 122 Anm. 23 aber wieder auf den Ortsnamen Vennum 

hingewiesen; vgl. auch unten S. 151. .

12 Beachtenswert sind die Varianten der Namensform in den Handschriften, aufgefiihrt bei 

Howald u. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 106 zu Zeile 11: ovlvvcoveg ovewa>VEQ ovevvovrsq.

13 Wells a.a.O. (Anm. 1) 59ff., wobei van Berchems Arbeit (Anm. 1) offenkundig nicht 

beniitzt ist.

14 Von dem heute Adula genannten Gebirgsstock kommt der Hinterrhein. DaB auch die 

Adda am Berg Adulas entspringe, sagt Strabon auch IV 3,3 (p. 192) und V 1,6 (p. 213). Diesen 

vermutlich auf die Namensahnlichkeit zuruckzufiihrenden Irrtum schreibt F. Lasserre, Strabon, 

Geographic II (Livres III et IV [1966]) 212 Anm. 4 zu S. 152 letztlich Polybios zu.

15 Ubersetzung in Anlehnung an Howald u. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 48f. Im Gegensatz zu 

Meyer, der dort das auf Tridentiner, Stoner usw. beziigliche xars/orra im Sinne von ehemaligen 

Wohnsitzen aufgefaBt hat, iibersetzt Lasserre a.a.O. (Anm. 14) 174 “qui dominaient autrefois 

l’Italie“.

16 Vgl. Anm. 10.
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hier zwischen den nordlich des Alpenkamms sitzenden Raetern und Venno- 

nen einerseits und den siidlich des Gebirges wohnenden Lepontiern usw. 

unterscheidet, und daraus abgeleitet, dab Strabon hier die gleichen Vennonen 

meine, die er IV 6,8 (p. 206) zu den Verwegensten der Vindeliker rechnet; ihre 

Lokalisierung im Veltlin sei daher nicht moglich17. Wells ist zu dem gleichen 

Ergebnis gekommen18. Unterstiitzend labt sich dazu noch bemerken, dab die 

in dem wortlich zitierten Satz fur Raeter und Vennonen gebrauchte Bezeich- 

nung ,,nach Osten“ an den Adulas und die Quellen von Rhein und Adda, also 

weit nordlich im Gebirge ankniipft und damit uber den kurzen, offenbar nur 

der geographischen Orientierung dienenden Exkurs zu Como hinweg wieder 

zuriickgreift. Auch diese Anbindung spricht klar gegen die Lokalisierung der 

hier erwahnten Vennonen im Veltlin, und der Feststellung van Berchems, diese 

Ansetzung konne sich auf kein einziges antikes Zeugnis stiitzen19, kann man 

nur zustimmen. Schlieblich darf noch angefugt werden, dab W. Oechsli schon 

1903 fur den von Pomponius Mela III 2, 24 gebrauchten Namen lacus Venetus 

fur den Obersee (Bodensee) eine Verschreibung aus lacus Vennonetus vermutet 

hat20. Auch wenn diese Vermutung sich nicht weiter sichern labt, so iiberzeugt 

sie doch mehr als die bis in jungste Zeit vorgebrachten Bemiihungen, in dem 

Adjektiv ,,venetus“ einen Hinweis auf sog. Veneto-Illyrier zu sehen21. EinZu- 

sammenhang mit dem Namen eines in jiingster vorromischer Zeit offenbar 

recht aktiven Stamms im Alpenrheintal hat jedenfalls sehr viel fur sich.

Indessen findet die Gleichsetzung der Vennioi bei Cassius Dio bzw. der 

Vennonetes des Tropaeum Alpium mit den Vennonenses des Plinius, den zwei- 

mal erwahnten Vennonen Strabons und den Vennonten des Ptolemaios in der 

Inschrift des Tropaeum Alpium selbst, wie sie Plinius iiberliefert hat, eine ein- 

fache und darum um so iiberzeugendere Stiitze. Es ist schon mehrfach als auf- 

fallend bezeichnet worden, dab diese Inschrift die Vennonen unter den Be- 

wohnern des Alpenrheintals, wie sie Plinius III 135 und Ptolemaios II 12,2 

aufzahlen, nicht nennt22. Eben dies erklart sich jedoch zwanglos damit, dab 

diese Vblkerschaft in der Form Vennonetes schon in der Anfangsgruppe und 

zusammen mit den Cammuni genannt ist, die im Jahre 16 v. Chr. durch P. 

Silius Nerva unterworfen worden waren. Da ein zweiter Unterwerfungsakt 

nicht moglich war, konnten die Vennonen auch nicht ein zweites Mai im Kreise 

ihrer Nachbarn, die erst im Jahre 15 v. Chr. zur Unterwerfung gebracht wur- 

den, in der Inschrift aufgefiihrt werden. Kein Zweifel: van Berchems und 

Wells’ Hypothesen treffen in diesem Punkt das Richtige.

Darin liegt zugleich ein Hinweis darauf, wie die Namensabfolge der In

schrift zu verstehen ist. Langst wurde bemerkt, dab von einer streng chrono-

17 Heuberger a.a.O. (Anm. 8) 204f.; 227.

18 Wells a.a.O. (Anm. 1) 61 f.

19 van Berchem a.a.O. (Anm. 1) 5. Vgl. auch Heuberger a.a.O. (Anm. 8) 16f.

20 J. Heierli und W. Oechsli, Urgeschichte Graubiindens. Mitt. Antiqu. Ges. Zurich 26, 1, 

1903, 47;52.

21 So neuerdings wieder B. Boesch in: W. Hiibener (Hrsg.), Die Alemannen in der Friihzeit 

(1974) 115 Anm. 55.

22 Etwas undeutlich Heuberger a.a.O. (Anm. 8) 227. Howald u. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 362.
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logischen Abfolge im Sinne der einzelnen Unterwerfungsakte nicht gesprochen 

werden kann23; dasselbe gilt indessen fur eine streng geographische Reihung, 

die auch kaum durchzufuhren gewesen ware. Vielmehr faBt die Inschrift die 

hier zu nennenden Namen nach groBeren Einheiten zusammen; diese ergaben 

sich durch den Zusammenhang der Unterwerfung. Die Abfolge der groBeren 

Einheiten verlauft geographisch, von der Westgrenze Norikums nach Westen, 

schlieBlich nach Siidwesten. Innerhalb der Einheiten jedoch vermag die Na- 

mensabfolge durchaus den Gang der Unterwerfung zu spiegeln, wobei freilich 

die komplizierten geographischen Bedingungen Grenzen fur die Zuverlassigkeit 

im Detail setzen.

Um die Identifizierungshypothese zu Ende zu bringen, sei noch bemerkt, 

daB die Variation der Namensform kein Hindernis fur die vorgetragene Gleich- 

setzung darstellt; solche und noch grbbere Unterschiede gibt es bei vielen der 

im Tropaeum Alpium erwahnten Namen alpiner Stamme, auch und besonders 

bei jenen der Teilstamme der Vindeliker24. Der Hinweis auf die Tab. Pent. IV 3 

genannte StraBenstation Vennum erweist sich bei genauerer Priifung als wert- 

los. Wenn im Jahre 23 v. Chr. der Legat M. Appuleius auf dem Dos Trento, 

dem beherrschenden Punkt rechts der Etsch bei Trient, im Auftrag des Augu

stus ein Gebaude hat errichten lassen (CIL V 5027), so ist daraus mit Recht 

geschlossen worden, daB dies die Unterwerfung der Tridentini voraussetzt25; 

aus naheliegenden Griinden muB dies auch fur den naturlichen Zugang von 

Siiden, das Etsch-Tal zwischen Verona und Trient, in dem Vennum lag, gelten. 

Trotz der Namensahnlichkeit kann daher die Unterwerfung der Vennioi- 

Vennonetes sieben Jahre spater schwerlich etwas mit diesem Ort Vennum zu 

tun haben. Endlich aber lost sich die bisher etwas ratselvolle Frage der friih- 

kaiserzeitlichen Provinzzugehbrigkeit des Veltlin: Wenn die Vennonen anderswo 

lokalisiert werden mussen, haben wir keinerlei AnlaB mehr zu der Annahme, 

dieses Tai habe wenigstens zeitweise zu Raetien gehort26.

Wenn somit die auf die Uberlieferung unmittelbar gegriindeten Einwande 

nicht gegen van Berchems Hypothese durchgreifen kbnnen, so bleiben nun die 

Konsequenzen fur den Feldzug zu bedenken. Die bisherigen Vorstellungen 

uber seinen Verlauf, wie sie zuletzt vor allem Staehelin und Meyer vertreten 

haben, stiitzten sich ja nicht zuletzt deshalb auf eine Lokalisierung der Vennioi- 

Vennonetes-Vennonen im Veltlin, weil damit die Mbglichkeit gegeben schien, 

den Feldzug die Vai Camonica aufwarts und iiber den Aprica-PaB ins Veltlin 

iiberzeugend zu rekonstruieren. Ebenso wie altere Bearbeiter und wie letztlich 

auch van Berchem gingen Staehelin und Meyer hierbei unausgesprochen von

23 So G. Oberziner, Le guerre di Augusto contro i popoli alpini (1900) 11, aufgegriffen von 

Heuberger in: RE IX A (1961) Sp. 7 und Wells a.a.O. (Anm. 1) 60 mit Anm. 2. Zum Problem 

Meyer zuletzt in: Handbuch der Schweizer Geschichte 1 (1972) 63f. Anm. 41.

24 Vgl. etwa Staehelin a.a.O. (Anm. 1) 19f., neuerdings wieder Meyer, Jahrb. Schweiz. Ges. 

Ur- u. Friihgesch. 55, 1970, 122f. und Kellner a.a.O. (Anm. 1) 23.

25 So schon V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit 1,2 (1896) 714 mit Anm. 32, auch 

Heuberger a.a.O. (Anm. 8) 52f. mit Anm. 10 und 13. Vgl. auch H. Philipp in: RE VII A (1939) 

Sp. 102ff. s. v. Tridentum. Siehe auch oben Anm. 11.

26 Zum Problem Howald u. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 188.
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der Voraussetzung aus, daB romische Heeresabteilungen in die einzelnen Alpen- 

taler eingedrungen seien und deren Bewohner gewissermaBen in ihren Schlupf- 

winkeln zur Unterwerfung gezwungen batten, wie das offensichtlich friiher 

schon bei den Salassern und spater vor allem in dem Doppelfeldzug des Jahres 

15 v. Chr. geschehen ist. Auch Wells ist diesem Grundgedanken gefolgt. Kon- 

sequent muBten daher van Berchem und Wells auf Grund der Lokalisierung 

der Vennioi-Vennonetes-Vennones im Alpenrheintal, die wir bestatigen konn- 

ten, den Feldzug des P. Silins Nerva uber den Alpenkamm nach Norden ver- 

laufend postulieren; hierbei hat van Berchem die praktischen Folgerungen 

scharfer durchdacht als Wells. Indessen ergibt sich hier die Frage, warum bei 

dieser Gelegenheit nur die Vennioi-Vennonetes, nicht aber auch andere Volker - 

schaften, die ein so weit nach Norden gefiihrter Feldzug zwangslaufig hatte 

beriihren miissen, unterworfen wurden27. Nicht zuletzt dies veranlaBt uns, die 

erwahnte Voraussetzung einer Prufung zu unterziehen.

Wir greifen zuriick auf den oben S. 148 zitierten Satz bei Cassius Dio 54, 

20, 1: Er besagt, daB Cammuni und Vennonetes (um die Namen in der Form 

wiederzugeben, wie sie in der Uberlieferung des Plinius erscheinen) zu den 

Waffen griffen, darauf besiegt und unterworfen wurden. Wo das geschah, bleibt 

offen. Auch wenn man die Formulierung Dios sicher nicht pressen darf28, so 

liegt ihr doch ganz offenkundig die Vorstellung zugrunde, die zu Beginn des 

Geschehens noch freien Cammuni und Vennonetes hatten die Waffen gegen 

die Romer erhoben29. Unter den gegebenen Umstanden kann das jedoch nur 

bedeuten, daB bewaffnete Gruppen der beiden Stamme in rbmisches Gebiet 

eingefallen sind, wie das von den Raetern mehrfach berichtet wird30. Dios Text 

laBt sich dann in der Weise verstehen, daB romische Truppen, die unter dem 

Oberbefehl des damals in Illyricum kommandierenden Prokonsuls Publius 

Silius Nerva standen, zu Hilfe eilten, die Eindringlinge zum Kampf stellten, 

besiegten und anschlieBend zur Unterwerfung im Namen ihrer Stamme zwan- 

gen. Ob der Prokonsul diese Truppen in eigener Person anfuhrte oder nicht, ist 

hierfur belanglos; er war in jedem Fall fur die Annahme der Unterwerfung zu- 

stanclig. Um dies alles zu erreichen, war es jedoch nicht erforderlich, daB romi- 

sche Truppen in die Wohnsitze der sich Unterwerfenden, also in die Alpen selbst 

eindrangen; der Unterwerfungsakt der Besiegten auf dem Schlachtfeld konnte 

furs erste genugen, die Folgen durften, ja muBten vielleicht kunftigen MaB- 

regeln uberlassen bleiben. SchlieBlich war Silius in Illyricum selbst mit einem

27 Die Theorie, die Wells a.a.O. (Anm. 1) 65 auf Grund der Namenfolge des Tropaeum 

Alpium entwickelt, steht schon von der geographischen Begriindung her auf schwachen FiiBen. 

Mit der hier im Text entwickelten Auffassung eriibrigt sich eine Widerlegung im Einzelnen.

28 Herrn Prof. Dr. G. Wille, Tubingen, habe ich fiir eingehende Beratung zur Stelle zu 

danken.

29 So hat auch Gardthausen a.a.O. (Anm. 25) 712 die Stelle aufgefaBt. In der zweisprachigen 

Ausgabe der Loeb Classical Library (Dio’s Roman History VI [1917] 331) hat E. Clary den ent- 

scheidenden Satz wie folgt ubersetzt: “The Cammuni and Vennii, Alpine tribes, took up arms 

against the Romans, but were conquered and subdued by Publius Silius.” Die Interpretation von 

Alfoldy a.a.O. (Anm. 1) 54 finde ich von der Bberlieferung nicht gestiitzt.

30 Strabon IV 6,8 (p. 206); Cassius Dio 54, 22.
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Einfall von Norikern und Pannoniern beschaftigt (Cassius Dio 54, 20, 2)31. Es 

ist unter diesen Umstanden also durchaus moglich, wenn nicht wahrscheinlich, 

daB sich die Auseinandersetzung zwischen Cammuni und Vennonetes auf der 

einen, romischen Truppen auf der anderen Seite am sudlichen FuB der Alpen, 

in damals schon romischem Gebiet abgespielt hat.

Dieses Ergebnis braucht der oben verfochtenen Lokalisierung der Ven- 

nioi-Vennonetes im Alpenrheintal keineswegs zu widersprechen. Den Alpen- 

bewohnern darf man nicht nur intime Kenntnis aller Gebirgsiibergange ein- 

schlieBlich kleiner Saumpfade, sondern auch deren Bewaltigung selbst mit 

Bewaffneten zutrauen. Auch daB man zwischen dem Alpenrheintal im Raume 

Chur-Bodensee, wo wir die Wohnsitze der Vennoneten vermuten diirfen, und 

dem nordlichen Kopf der Vai Camonica bei Ponte di Legno oder Edolo mehrere 

und fast durchweg sehr hohe Passe zu iiberwinden hatte, wenn man je damals 

schon romisches Gebiet wie wahrscheinlich in Bergell und Veltlin32 vermeiden 

wollte, spricht nicht von vornherein gegen unsere Auffassung, zahlt doch 

Strabon IV 6,8 (p. 206) die Vennonen zu den Verwegensten, Wagemutigsten 

der Vindeliker (wobei wir auf die Zuweisung zu den Vindelikern kein allzu 

groBes Gewicht legen mochten). Die Vereinigung von Truppen der Vennonetes 

und Cammuni zu einem gemeinsamen Raubzug in die damals schon langst 

rbmische Po-Ebene lieBe sich durchaus vorstellen. Man fiihlt sich iiberdies zu 

der Uberlegung verlockt, ob nicht die von Plinius, Nat. hist. Ill 136f. liber - 

lieferte Abfolge Venostes Vennonetes in der relativ kurzen inneralpinen Ver

bindung zwischen Vinschgau und Vai Camonica ihre Erklarung findet und trotz 

aller Versuche, diese Reihenfolge umzukehren33, Vertrauen verdient; auch eine 

Beteiligung der in der Inschrift an erster Stelle genannten Trumplini mbchte 

man nicht fur ausgeschlossen halten. Gleichwohl ist immer zu bedenken, daB 

bei Cassius Dio lediglich von Cammuni und Vennonetes die Rede ist. SchlieBlich 

aber wiirde die Deutung des Geschehens als Raubzug einer Koalition von 

Alpenstammen in die Po-Ebene und die Lokalisierung der Kampfe und Unter- 

werfungsakte am SlidfuB der Alpen eine befriedigende Erklarung dafur bieten, 

daB P. Silius Nerva von alien uns bekannten Anwohnern des alpinen Rhein- 

tals nur die Vennonetes unterworfen hat, wahrend die anderen offenkundig

31 Wie die Dinge zeitlich zusammenhangen, ist nicht vollig klar. Cassius Dio bemerkt 54, 20, 

daB die Ereignisse in Dalmatien und Spanien sich innerhalb kurzer Zeit abgespielt hatten; in der 

Einleitung deutet er an, daB sich alles ungefahr zur gleichen Zeit zugetragen habe. Ob indessen 

die Erzahlung eine zeitliche Abfolge spiegelt? Vgl. auch Wells a.a.O. (Anm. 1) 63.

32 Unter Berufung auf Th. Mommsen, Gesammelte Schriften 4 (1906) 304 hat Heuberger 

a.a.O. (Anm. 8) 51 f.; 224f. mit gutem Grund geschlossen, daB die Bewohner dieser Taler, weil in 

der Inschrift des Tropaeum Alpium nicht erwahnt, schon zuvor - und zwar nicht von Beauftragten 

des Augustus - unterworfen worden waren. Ebenso auch Howald u. Meyer a.a.O. (Anm. 1) 358.

33 Auf Grund der Anhaltspunkte, die sich bei der Rekonstruktion der originalen Inschrift 

ergaben, hat J.-C. Formige, Comptes rendus de 1’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1910, 

86 f. diese Umstellung gefordert. Meyer hat dies mehrfach mit Uberlegungen zur Rekonstruktion 

des Feldzuges, die ich nunmehr fur hinfallig halte, zu stutzen versucht, u. a. Howald u. Meyer 

a.a.O. (Anm. 1) 81 f.; 359. DaB eine Uberpriifung am Original zur Zeit kaum moglich ist, bemerkt 

Lieb a.a.O. (Anm. 1) 146 Anm. 29. Ohne eingehende, auch die baugeschichtlichen Fragen beriick- 

sichtigende Diskussion scheint mir eine Erorterung nicht sinnvoll zu sein.
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erst im Jahre darauf im Verlauf des von Tiberius und Drusus gefiihrten Doppel- 

feldzuges unter romische Herrschaft gerieten.

Wenn die hier entwickelte Vorstellung von AnlaB und Verlauf der Cam

muni und Vennonetes betreffenden Ereignisse des Jahres 16 v. Chr. zutrifft, 

ist zu fragen, wie das im Rahmen der Unterwerfung der Alpenvolker insgesamt 

verstanden werden muB. Seit langem gilt der Silius-Feldzug als Vorbereitung 

des groB angelegten Doppelfeldzuges des Jahres 15 v. Chr.34. Das setzt einen 

zuvor durchdachten, sehr weit in die Zukunft weisenden Plan voraus, und eben 

das widerspricht der hier vorgetragenen Auffassung. Wenn es jedoch richtig ist, 

daB die Lollius-Niederlage, die Augustus zu schleuniger Abreise nach Gallien 

veranlaBte, die Planung fur die Eroberung Germaniens in Gang gesetzt hat35, 

darf man es nicht fur unmbglich halten, daB die hier behandelten Ereignisse 

einen ganz ahnlichen, vielleicht zusatzlich stimulierenden Effekt hatten, zumal 

sie mit der Unterwerfung eines weit im Norden, im Alpenrheintal ansassigen 

Stammes - eben der Vennoneten - zu weiterem Vorgehen locken muBten36. An 

der besonders von Kraft betonten Funktion des Doppelfeldzuges des Jahres 

15 v. Chr. im Rahmen einer grbBeren strategischen Planung, die letztlich auf 

Germanien zielte, wird man festhalten durfen, auch wenn man nicht iibersehen 

mochte, daB damit zugleich ein naherliegendes Ziel, die Sicherung der Nord- 

grenze Italiens, verbunden war. Es ist jedoch nicht zulassig, diese Planung 

bereits fur den Silius-Feldzug des Jahres 16 v. Chr. vorauszusetzen und seine 

Rekonstruktion gar von dieser Pramisse aus zu versuchen. Wenn die freilich 

hochst sparlichen Nachrichten nicht triigen, waren auch die im gleichen Jahr 

von Silins in Illyricum gefiihrten Unternehmungen mehr eine Reaktion auf von 

auBen kommende Angriffe als der Vollzug eines umfassend durchdachten Plans. 

Vielleicht hat auch die Versicherung, die Augustus, Mon. Anc. 26 im Zusam- 

menhang mit der Eroberung der Alpen abgibt, nulli genti bello per iniuriam 

inlato, hierin ihren Kern37. Jedenfalls wird erst mit dem Hervortreten seiner 

beiden Stiefsohne als Heerfuhrer im Jahre 15 v. Chr., deren Erfolge Horaz auf 

Augustus’ Veranlassung dichterisch feierte38, die Ausfuhrung einer ersten 

Planungs-Etappe sichtbar39. Der Silius-Feldzug im Jahre zuvor war also eine 

Vorbereitung ganz eigener Art: als Anreiz und Stachel zugleich, aber nicht im 

Sinne einer ersten Planungsphase.

34 So etwa Ritterling in: RE XII (1925) Sp. 1225f. und viele Spatere, etwa Christ in mehre- 

ren Arbeiten (vgl. Anm. 1); zuriickhaltender urteilt Wells a.a.O. (Anm. 1) 64f.

35 So Ritterling a.a.O. Schonberger a.a.O. (Anm. 1) 144 datiert den Plan zur Eroberung 

Germaniens auf spatestens 15 v. Chr.

36 Auch wenn man der romischen Fiihrung entsprechende Erwagungen schon seit langerem 

unterstellen mochte, so hat die Annahme doch einiges fur sich, daB erst die Ergebnisse der Feld- 

ziige des Jahres 16 v. Chr. solche tlberlegungen zu Planen haben reifen lassen.

37 Die Formulierung konnte wohl kaum fur alle unterworfenen Stamme gelten. Vielleicht 

deutet sie an, daB es in Rom uber eben diesen Punkt Diskussionen gegeben hat, denen Augustus 

im Nachhinein ein Ende setzen wollte.

38 So unmiBverstandlich Sueton in der Vita Horati.

39 Wenigstens in dem Sinne, daB erst vom Jahre 15 an das voile Engagement der Familie 

des Princeps in Erscheinung tritt.



P. Silins Nerva 155

Wenn wir demnach van Berchems und Wells’ Lokalisierung der von 

P. Silins Nerva im Jahre 16 v. Chr. unterworfenen Vennioi-Vennonetes im 

Alpenrheintal bestatigen kbnnen, so vermbgen wir andererseits weder ihren 

(unter sich nicht einheitlichen) SchluBfolgerungen fur den Verlauf des Feld- 

zuges noch friiheren Bekonstruktionsversuchen zu folgen. Wir halten den Feld- 

zug vielmehr fur die Keaktion auf den Einfall einer Koalition von Alpenstam- 

men - Cammuni und Vennioi-Vennonetes, vielleicht auch Trumplini und 

Venostes - in damals schon rbmisches Gebiet am SiidfuB der Alpen, der mit 

dem Sieg uber diese Koalition und der Unterwerfung der beteiligten Stamme 

noch auf dem Kampfplatz endete. Die befestigten Feldwachen am Walensee40 

und die Militarstation auf dem Lindenhof in Zurich41 kbnnen schwerlich etwas 

damit zu tun haben. Zuletzt hat H. R. Wiedemer diese Stationen im Zusam- 

menhang mit der von Strabon IV 6,6 (p. 204) bezeugten Offnung wichtiger 

Alpenpasse durch Augustus interpretiert, somit als Sicherung der Traverse 

Como-Chiavenna-Septimer-Lenzerheide-Chur-Zurich-Augst, die freilich nur 

kurze Zeit, offenbar nicht einmal bis zum Tode des Augustus, grbBere Bedeu- 

tung hatte; die genannten Militarstationen kbnnten nach dieser Hypothese 

friihestens im Jahre 15 v.Chr. entstanden sein42. Dagegen hat C. M. Wells auf 

Grund neuer Uberlegungen zur Datierung und Aufgliederung friiher Sigillata- 

Funde eine um fiinf bis zehn Jahre friihere Entstehung von Ziirich-Lindenhof 

und der Walensee-Stationen verfochten, zugleich aber, auf eine Erwagung 

E. Vogts zuriickgreifend, diese mit der Blockierung der Walensee-Pforte gegen 

Einfalle aus den Alpen begriindet43. Trafe dies zu, ware erst recht kein Zu- 

sammenhang mit dem Feldzug des P. Silius Nerva anzunehmen.

Die Anlage dieser Militarstationen beriihrt jedoch noch ein anderes 

Problem, und darauf sei zum SchluB eben noch hingewiesen. Wenigstens im 

weiteren Umkreis um Zurich hat die erwahnte Verbindung zwischen Ober- 

italien und dem Rheinknie bei Basel helvetisches Gebiet beriihrt. Wie Meyer 

mehrfach dargelegt hat44, sind die Helvetier im Jahre 58 v. Chr. noch nicht 

in vollem Sinne unter rbmische Herrschaft geraten; sie wurden foederati. Die 

Anlage wenigstens der Militarstation auf dem Lindenhof in Zurich setzt jedoch 

ihre Unterwerfung voraus. Da aber die Helvetier in der Inschrift des Tropaeum 

Alpium nicht erwahnt sind - im Zweifel hatten sie fur Rom ebenso wie die 

Vindeliker als gens alpina gelten kbnnen —, muB ihre Unterwerfung schon 

einige Zeit friiher, jedenfalls vor dem Eingreifen des Augustus im Alpengebiet 

geschehen sein45.

40 Ur-Schweiz 24, 1960, 3ff.; 51 ff.; 26, 1962, 35ff. und Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 48, 

1960-61, 151 ff.; 49, 1962, 53ff.

41 E. Vogt, Der Lindenhof in Zurich (1948) 28ff. Vgl. auch ders., Zeitschr. Schweiz. Arch, 

u. Kunstgesch. 25, 1968, 105ff.

42 Wiedemer a.a.O. (Anm.l) 167-172. So auch Schonberger a.a.O. (Anm.l) 149.

43 Wells a.a.O. (Anm.l) 41 f.; 53ff. unter Verweis auf Vogt a.a.O. (Anm.41) 34f.

44 So mehrfach, etwa auch Provincialia. Festschr. R. Laur-Belart (1968) 382ff. und Jahrb. 

Schweiz. Ges. Ur- u. Friihgesch. 54, 1968/69, 76ff.

45 Vgl. hierzu die erwagenswerten Uberlegungen von Wells a.a.O. (Anm. 1) 37. Damit soil 

aber nur gesagt sein, daB ich selbst noch keine Moglichkeit sehe, dieses Ereignis genauer zu 

fixieren.


