
DIE EINGLIEDERUNG OBERITALIENS
IN DAS RÓMISCTIE REICH

Italien bot zur Tnitder hohen Republik kein einheitliches ethnographi-

sches Bild. Zu verschiedenartig waren die in ihm lebenden Vólker. Das rifft
auch fiir Oberitalien zu, worunt€tr hier das Gebiet der spàteren Provinz Gallia
Cisalpinaverstanden wifd (d.h. das Land zwischen dem Rubicon und dem

Alpenrand). So wohnten um 300 v.Chr. in dem nÓrdlichen Apennin bis
Frignano (Modena) und in den Ligurischen Alpen die Ligurer, die mit zur

Urbevólkerung der italischen Halbinsel gezàhlt werden. Die Gallier (bzw.

Kelten), die seit dem 5. Jh. in mehreren Wanderungsbwegungsn úber die

Alpen gekommen waren, hatten sie a[mfiHich aus der Poebene verdr[ngt
und sich selbst dort niedergelassen. Beide Vólker unterschieden sich nicht
grundlegend in ihrcr l-cbensweise. Sowohl die Ligurer als auch die Gallier
war€n in Stiimmen oder Stammewerbà'nden organisiert, ernflhrten sich vor-
nehmlich von Ackerbau und Viehzucht und wohnten iib€r das Land ventreut
in vici úer castella. I-ediglich bei den Galliern sind - wohl'unter etruskisch-

griechischem EinfluB - Anf?inge einer Stadtkultur zu beobachten (1). Als
drittes Volk sind noch die Veneter zu nennen, die das Gebiet von Po und
Adige bis hinauf zurLivenzabewohnten. Úber sie sind wir h(bhst unzurei-
chend informiert. In ihren Sitten und Gebràuchen sowie in ihrer Sprache

hatten sie sich seit 350 immer mehr den benachbarten Galliern angeglichen.

Anders als diese hatten sich die Veneter zu StAdtebúnden zusammenge-

schlossen. Móglicherweise dienten ihnen hierftir die Etrusker als Vorbild(2).

(l) Zu den Ligurem und Galliem s. R. Chevallier, Izs Ligures, Caesarodunum Suppl.

35, 1980; H. Nissen, /tctisctw Lan&slcrutd4 Bd. l, Berlin 1883, 4(f,474; N. Lamboglia
Liguria Romana, Snrdi sorico-topografici l, 1939, 7-14 und dets., Ia Ligwit anîica, in:
M. M. lvfartino (Hrg.er), Storta di Genova, Bd- l, Mailand 1941,83 ff., l4l-lf: E. Cu-

rotta, Liguria antica, Atti della regia deputazione di soria paria per la Liguria' Bd. iv.3'

Genua 1940,5745: Ch. Peyte,laCisalpine Gauloise duIIIe aul! siècle at. J.'C', Paris

1979; 15-8 und 53{2; G. Bamtol, Izs penples préronuins út sud'est & la GauIe,RAll
Suppl. 1, Paris 1969, 152 ff.; O.-H. Frey, Die Be&wung der Gallia Cisalpitw fùr die

Entwicklwg der Oppida-Kufiw, in: O.-H. Frey und H. Roth, Studien zu Siedlungsfragen

der latùezeit, Veróffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars lvfarburg, Sonderband

3, Marburg 1984, l-38; vgl. femer G. lvfansuelli, I Cisalpíni, Florenz 1960; F. Sartorí,

'AN" 31,1960, 16 ff.
(2) Ùber die Veneter Peyre, Anm. l, 3l ff.; Nissen, Anm. l' 488'493; J. Untermann'

Veneti, RE Suppl. 15 (1978), 855-898; A. Bernardi, I culti nel Veneto,tn: L'Italia
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Oberitalien war demnach kein kulturell und wirtschaftlich hochstehendes

Land. Deshalb scheint es auf den ersten Blick nicht zu verwundern, daB die
Rómer dieses Gebiet Italiens erst im Laufe des 3. Jh.s und zu Beginn des 2.

Jh.s ihrem Reich einverleibten.
Da in diese Zeit der erste und zweite Punische Krieg und die ersten Aus-

einandersetzungen mit der hellenistischen Staatenwelt fallen, haben die ó-
mischen Geschichtsschreiber und in ihrem Gefolge die moderne Ge-

schichtsforschung der Eroberung Oberitaliens keine besondere Beachtung

geschenkt und auf dieses Ereignis eher beiliiufig hingewiesen. Mógen die
Erfolge Roms gegeniiber den Galliern und Ligurern nicht so herausragend
gewesen sein wie gegen die Punier und Griechen, so darf man die politisch-

militiirische Bedeutung der Kiimpfe in Oberitalien nicht unterschiitzen. Denn

keineswegs betrachtete Rom dieses Nachbargebiet als einen Nebenkriegs-
schauplatz. Gerade in der Tnitvor dem 2. Punischen Krieg und in derersten
Hiilfte des 2. Jh.s spielten in der rómischen AuBenpolitik die Auseinander-

setzungen mit den gallischen und ligurischen Stiimmen eine weitaus wich-
tigere Rolle als die in den óstlichen und westlichen Mittelmeergebieten. Die
auf die Unterwerfung dieser Stiimme folgende Eingliederung Oberialiens in
das Rómische Reich vollzog sich auBerdem auf eine andere, viel intensivere

Weise als z.B. die Eingliederung von Nordafrika, Spanien, Súdgallien,
Makedonien oder Kleinasien. Eine Analyse des Vordringens der rómischen

Herrschaft bis zu den Alpen trligt somit dazu bei, das Bild vom Aufbau des

rómischen Weltreiches mehr zu differenzieren und etwas anders zu akzen-

tuieren.
In dem vorliegenden Aufsatz wird der Versuch unternoruten, einmal

zusammenzufassen, wanrm die Rómer in Oberitalien einfielen, wie ihre
Truppen die dort lebenden Vólker unterwarfen und welche MaBnahmen zur
Herrschaftssicherung die Senatsaristokratie traf. Dabei werden neben den
Aussagen in den Schriftquellen auch archiiologische Erkenntnisse beriick-
sichtigt.

Auf die Frage nach den Griinden, die die Rómer veranlaBten, in Oberita-
lien einzugreifen und dieses Land zu okkupieren, l[Bt sich keine direkte
Antwort geben. Da hierúber konkrete Aussagen in den Quellen fehlen, sind

wir vielmehr auf Vermutungen angewiesen.

Von vornherein wird man wohl ókonomische Grúnde ausschlieBen diir-
fen, obwohl bereits Polybios und Strabo die groBe Fruchtbarkeit der Po-

ebene und die auBerordentlichen Ertrlige ihrer Btiden hervorheben (3). Ihre

settentriotule nzlfeù antica,"A1h?f,r&um'fasc. spec. 1p]6,71'82; Sartori, Ailn. 1,7 ff.
(3) Pol. 2.14.7,2.15.1, 12.4; Strabo 5.1.4 u. 12; vgl. Cic. Phil. 3.13; Tac. Hist.

2.17;G. Chilver, Cisalpine Gaul, Oxford 194L,129 Îf.
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Aussagen treffen fiir die sp[te Republik zu, als Oberitalien bereits rÓmische

Provinz war. Bei unseren Úberlegungen mússen wir hingegen von dem

frúhen 3. Jh. ausgehen, d.h. von der 7*it der ersten militlirischen Alcionen
Roms in diesem Gebier Zu diesem Zeitpunkt bot die oberitalische Tiefebene

ein anderes Bild. Sie war von zahlreichen Stimpfen durchzogen und dicht
bewaldet. Lediglich in der Niùe weniger oppida war einiges l-and kultiviert
worden. Wenn die Rómer es nun wirklich auf die fruchtbaren Btiden und

reichen Ernten der Poebene abgesehen haben sollten, dann h[tten sie crst

viele Kaniile zur Entwiisserung und Diimme und Deiche zur BAndigUng von

Po, Adige und deren Nebenflússen anlegen und Rodungen vornehmen
mússen (4). Jahrzehntelange Arbeiten wiiren hierfiir erforderlich gewesen.

Eine solche vorausschauende 'Wirtschaftspolitik' wird man aber bei den

Senatoren nicht voraussetzen dtirfen - schon gar nicht ftir die Zeit vor den

beiden ersten Punischen Kriegen. Bis in das l. Jh. v. Chr. hinein bestand

nàmlich die Gefahr, daB die Alpenkelten das gewonnene Kulturland mit ih-
ren Einfiillen verwiisteten.

Nicht einmal die Hoffnung auf schnelle Beute kann man den Rómern fiir
ihre Feldzúge nach Norditalien unterstellen. Daftir boten sich viel eher Grie-

chenland und die Diadochenreiche an. Die Ligurcr waren dagegen ein armes

Bergvolk, und der Handel und die Wirtschaft der etruskischen und gfiechi-

schen Stiidte in der Poebene und an der Adriakúste war nach dem

Galliereinfall merHich ziirúckgegangen (5).

Als sichere Grúnde lassen sich letztlich nur sicherheits-politische und

strategische Úberlegungen angeben, die einen besonders starken Auftrieb
durch den metus Gallicw erhielten. Seitdem die cisalpinen Gallier an der

Allia gesiegt und 38? unter ihrem legendarcn Anfiihrer Brennus Rom erobert

hatten, fiihlten sich die Rtimer in Italien nicht mehr sicher, solange dort die

Gallier lebten (6). Ihre schwere Niederlage, der noch weitere gallische Ein-

(4) Mir der Geographie und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gallia Cisalpirc in

republikanischer Taftbefaús sich ausffihrlich P. Brunt, /tclian manpower, Oxford 1971,

172-l3r'.. Die endgiltige Trockenlegung der SÍlmpfe in der Poebene erfolgte erst nach 1945;

A. J. Toynbee, Ilannibal's legacy, Bd. 2, London 1965,256 ff.; vgl. femer R. Rossi,
.AAAd" 4, 1973,41 ff., der die ange,bliche Krise des italischen Bauerntums mit fúf die

Erobernng der Gallia Ckalpina verantwstlich mrchte.

(5) So fiituten rtfnische Feldhenen auf ihren Triumphzflgen tiber die Liguru 181 nn
25 Goldkranze und 180 kein Gold und silber mit sich; Liv. 40.34.8, 40.59.2; vgl. Liv.
37.46.1-2.2u&n Goldfunden nahe Aquileia und im Gebiet der Taurisker Strabo 4.ó.12,

5.1.8; pol. 34.10.10. úUer aie Goldgruben der keloligurischen Salasser RE I A.2, 1849.

(6) S. hierzu R. Chevallier, Ia romanisation dc Ia celtiqu du Pó,'f\è* Paris-Sor-

bonne 1979, Bd. 3, 4-13; vgl. B. D. Hoyos, "Antichthon' lO' 1976,54. Zum mctus

Galtictu s. die Aussagen bei Pol. 2.13.54,2.22.1Ùll'2.23-7,2.31.7; App. Civ. 2.150;

Plut. Cam.4l.6 und Marc.3.4i vgl. Cic. Prov.33, wonach die Gallier einst die
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fàlle folgten, wirhe wie ein mythisches Trauma nach. Daher stellten Kriege
gegen die Gallier fiir die Rórner in erster Linie keine normalen bella, sondern

ttunultus dar. Hierunter verstanden sie Kriege, die eine direkte Bedrohung
fiir ihre Stadt bedeuteten (7).

Zudem bestand die Gefahr, daB sich gallische Stiimme mit den Etrus-
kern, Umbrern oder gar den Samniten zu einer Koaliúon gegen Rom zu-
sammenfanden. Jedenfalls sahen die Etrusker in einem solchen Búndnis
noch zu Beginn des 3. Jh.s cine Móglichkeit, ihre verlorene Freiheit
wiederzugewinnen. So ktimpften in den Schlachten von Sentinum (295) und
arn Vadirnonischen Sec (284) Gallier auf ihrer Seite mit (8).

Die Furcht vor den Galliern rechdertigt noch nicht einen Angriff gegen

die Ligurer, zumal diese keine direkte Bedrohung fiir Rom darstellten. Indes
erforderten die Kiimpfe mit den Galliern insofem ein Eingreifen in Ligurien,
als einzelne dort lebende Stàmme ihren gallischen Nachbarn gegen die r6mi-
schen Truppen zu Hilfe kamen (9). Zudem war es strategisch gesehen nicht
sehr giinstig, die cisalpinen Gallier auf schmaler Front allein vom ager
Gallictu aus anzugrcifen. Weitaus erfolgversprechender war es, ihnen úber
den Ligurischen Apennin, derin derNiihevon Genua nicht sehr hoch ist, in
den Riicken zu fallen, wodurch gleichzeitig ein iihnliches Vorgehen der Gal-
lier verhindert wurde (10).

Aber auch nachdem Rom die Poebene erobert hatte, setzte es seine An-
griffe auf Ligurien fort; denn es muBte mit stiindigen Raubziigen und Úber-
fÌillen seiner Bewohner rechnen. Deren Amrut, die eine Folge ihrer kargen
Lebensweise im Apennin war, veranlaBte sie dazu, in die fruchtbareren Ge-

Ilauptgefahr fiir das Rómische Reich dantellten.
(7) Vgl. hierzu Liv. 21.16.4 (cum Gallicis twmultuatum verius guatn belligeratum\,

3l.f 12 @d opprimendum Gallicum otmultum profîciscerefitr),38.17.5 (Romanis Gallici
tumultus adsucn). Ùber den umultns Gallictu H. Bellen, Metus Gallicus - Meus Puni-
ctu: Zum Furchntotiv in &r rómisclun Republik. Stuttgart 1985. Die Rómer fiirchteten
sich nicht nur vor einer móglichen miliÉrischen Úberlegenheit der Gallier. Sie hielten sie
zudem fiir besonders babarisch, grausam und unzuverlàssig vgl hierzu Pol. 2.35.3,349,
I 8.37; Liv. 21.20.8, 21.52.7, 23.U.ll -3, 40.34.9 -l l.

(8) \M. Ilanis, Rome in Etruria and An bria,Oxford 1971, 78-84.
(9) Liv. 36.39.6 eas inter se gentes mutua ex propinqto ferre auxiliai vgl. Liv.

3L.lO2. Gema8 Livius (36.39.6) bene*te der Volksribun P. Sempronius Blaesus, Aeila
Ligurum Gallicis semper iwutafuissc. Einige ligruische Stamme hatten ferner llannibal
bei seinein Einfall in Italien untersdltrt; Liv.22.33.4. Wie bei den Galliern so qprachen

die Rómer anch bei einem Krieg mit den Ligurern von einem uuuhusiLiv.4l.l9.3.Zts
EinschAtzung der Ligurer durch die Rómer vgl. femer Serv. Acr. 11.700 u. 715 = Cato
Orig. frg.31 u.32.

(10) Vgl. Toynbee, Anm. 4, 621 f.: A. Solari, "Studi storici per l'antichiÈ classica"
l, 1908,69 ff.
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biete der Poebene einzufallen. Und sicherlich h?itten sie sich dort Ackerland
angeeignet, wenn ihnen dies nach der Vertreibung der Gallier móglich
gewesen wiire (ll).

Bei der Eroberung Liguriens wird als weitererGrund noch die Vorherr-
schaft úber das Ligurische Meer eine Rolle gespielt haben, das die Ligurer
mit ihrer Piraterie unsicher machten. Nicht so sehr der ungestiirte Handel mit
Massilia, das kurz vor 218 sein Búndnis mit Rom erneuert und ihm im
Krieg gegen Hannibal geholfen hatte, diirfte dabei im Vordergrund gestan-

den haben als vielmehr das Verlangen, den Seeweg nach Spanien abzusi-

chern. Dort hatten die Rómer bereits 197 zwei Provinzen eingerichtet und

infolgedessen relativ frÍih die Hàfen Genua, Luna und Luca in ihre Gewalt
gebracht (12). Ob sie zu Anfang des 2. Jh.s ebenfalls an einem Landweg
nach Spanien entlang der ligurischen Kúste interessiert waren, ist fraglich.
Ein solches Interesse karn wahrscheinlich erst richtig gegen Ende des 2. Jh.s

auf, als mit der Okkupation Súdgalliens (121) der Landweg nach Spanien

endgiiltig geschiita war. Fúr diese Annahmc spricht die verhàltnisml8ig
spiite Anlage einer ligurischen Kiistenstra8e im Jahre 109, die dann aber we-
gen ihrcr hiiufigen Niveauunterschiede kaum benutzt wude (13).

Die dritte oberitalische Vólkerschaft, die Veneter, ist bisher auBer acht
gelassen worden. Sie nahm insofern eine besondere Position ein, als die
Rómer keinen Krieg gegcn sie zu flihren b'rauchtcn. Ihre Integration vollzog
sich vielmehr auf friedlichem Wege. Die Veneter waren - àhnlich wie der
gallische Stamm der Cenomanen - schon seit langem auf der Seite Roms

gewesen. Als seine Verbiindeten hatten sie 387 sogar die Gallier angegriffen

und so die Stadt vorihrervólligen Zerstórung bewatur Auch bei demletaen
groBen twnultus Gallicus im Jahre 225 verbúndeten sich die Veneter erneut

mit den Rómern (14). Die Griinde fiir ihre Búndnistreue liegen im Dunkeln.
Vielleicht war es die Furcht, allzu sehr unter gallischen EinfluB an geraten.

(ll) Ftor. 1.19.4 ex occasione latrocinia magis qtum bella faciebarrc vgl. Liv.
40.n.10, wo die Ligurer elrcr latrones als hostes genannt werden; Solari, Anm. 10, 62.

177 fielen die Ligurer in die Cispadana ein, sobald die rómischen Tnrppen abgezogen wa-

ren; Liv. 4L.L4.2. Bczfiglich des Besrebers der Ligurer, fruchtbares Ackerland zu erhalrcn,

Liv. 30.33.9; 34.56.10; vgl. Liv. 39.1.8 propter domestican ùnpian vicitros agros in-
cwúant.

(12) Uv.40.f8.4 u.28.7;Plat Aem.6.2-3; Solari, Anm. 10,58'84. Genua hatten

die Rómer bereits 218 eingenommen;Liv.21.32. Zur Deduktion der Kolonien Luna und

Luca s. S. 180. Wie gefllhrlich der Weg nach Spanien im friihen 2. Jh. war, beweist das

Schicksat des h'dors L. Brcbius Dives. Ihn giffen die Ligurer 189 nahe lvlassilia an; Liv.
37.57.r.

(13)Zu dieser Sra8e G. Radke, RE Suppl. 13, 1619.

(14) Pol. 2.23.2. Mit den Venetem schlossen sich auch die gallischen Cenomanen

Rom an. Vgl. F. Cassola, 
*AAAd" 2,1972,48 Î.
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Ein weiterer Grund diirfte im 3. Jh. in der rómischen Vormachtstellung in
der Adria zu sehen sein, die die Rómer immer mehr ausbauten, nachdem sie

229 auchin trlyrien FuB gefa8t hatten. Fiir den Senat bot indes der anguhn
Venetorwn strategische Vorteile; denn durch ein Búndnis mit den Venetern
mu8ten sich die Gallier in der Poebene von zwei Seiten bedroht fúhlen. Da
iiber die Ostalpen wegen ihrer geringeren Hóhe sehr leicht Barbaren in die
Apenninhalbinsel einfallen konnten, stellte Venetien gleichzeitig einen
Schutz fÌir die Nordostflanke Italiens dar. Angriffe gallischer Alpenstiimme,
der Illyrer und Histrer konnten daher von dort aus schneller abgewehf wer-
den (15).

Wann die Rómer zum ersten Mal in gallisches Gebiet eindrangen,làBt
sich vor allem wegen der unzureichenden Quellenlage nicht genau sagen.

Angeblich entschloB sich der Senat erstmals 284 hierzu. Die Ermordung ni-
mischer Gesandter wider allen vólkerrcchtlichen Brauch durch die Gallier
war hierfiir wohl nur der entscheidende Anla8. Die Einsicht, da8 man die
Etrusker und Umbrer nur besiegen kónne, wenn rnan in gallisches Gebiet
einfiele, diirfte der eigentliche Grund gewesen sein. Rómische Truppen
okkupierten darauftrin 284 das Land der Senonen, den sogenannten ager
Gallícus,dervon der Aesis bis zum Rubicon reicht (16).

Nachdem die Gallier 284 noch in der Schlacht am Vadimonischen See

vernichtend geschlagen worden waren, verhielten sie sich angeblich 45
Jahre ruhig. Nicht einmal wiihrend des l. Punischen Krieges nutzten sie die
Gelegenheit zu einem erneuten Angriff auf Rom - vielleicht weil sie durch
ihre Niederlage zu sehr geschw?icht und / oder ihre Stiimme untereinander zu
sehr zerstritten waren (17). Erst fÍir das Jahr 238 und die beiden darauffol-

(15) Vgl. hierzu G. Dobesch, Die Kelten in Òsnneich nach dzn liltesten Beichten der
Antikz, Wien-Kóln.Graz 1980, I I ff. mit ausfilMichen Literaturangaben. Der eigenmach-
tige Versuch des Konsuls C. Cassius Longinus l7l úber die Ostalpen gegen die Makedo-
nen zu marschieren, kónnte darauf hindeuten, daB bereits zu diesem Zeitpunkt unter den

Senatoren Ùberlegungen bestanden, Veneúen als Ausgangspunkt fiir derartige Operationen

zu wahlen. Aber auch die lvlakedonen hatten ihrerseits angeblich erwogen, iiber die Ostal-
pen nach Ialien einzufallen; Dobesch LA8-I22.

(16)Zr den politischen Ereignissen, die aufgrund der Quellenlage nicht ganz durch-
schaubar sind, Harris, Anm. 8, 78-84. Das neugewonnene Gebiet lie8 der Senat sofort
durch die Kilstenkolonie Sena Gallica sichern, der dann 268 die Kolonie Ariminum folgfe;
E. Salmon, Ro man colonizatbn wder tlu republic, Iondon 1969, 7 4 u. 7 8.

(17) Vgl. Pol. 2.21. F. Cassola ("AAAd" 5,1974, l l ff.) hAIt es fiir walrscheinlich,
daB die Gallier in der Tnit zwischen 2&4 und 238 den Karthagern Sóldner stellten. Die
Frage, inwieweit sich die Karthager mit Stàmmen inder Gallia Cisalpina wdhrend dieses

Zeitraumes verbiindeten, HBt sich indes aufgrund der unzureichenden Quellenlage nicht
Hàren. Einzelheircn bei N. Lambogliz,la prirufase delle guzne ronwrc-Iigwi (238-230

a.C.),lmpana1932.
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genden Jalre werden wieder Kiimpfe mit den Boiem und anderen gallischen

Stiimmen gemeldeL Gleichzeitig zngendie Rómer238 zumersten Mal gegen

die Ligurer ins Feld. Die Ursachen fiir diese Feldziige kennen wir nichr
Denkbar wiire, da$ sich die Boier, deren Stammesgebiet an den ager Gallí'
cus grenzte,durch die dortigen r<imischen Siedlungen und Landverteilungen

in ihrer eigenen Existenz bedrcht fiihlten.
Derartige Ma$nahrnen, insbesondere die Viritanassignationen, dre 232 in

dem ehemaligen Stammesgebiet der Senonen durchgefiihrt wurden, dtirften

unter anderem den letzten wirklich bedrohlichen tumultus Gallicus
heraufbeschworen haben (18). Die Boierverbanden sich in der Folgezeit mit
den Insubrern und den sich als Sóldner verdingenden Gaesaten, die jenseits

der Alpen im Rhonegebiet wohnten. Im Jahre 225 holten sie dann zum Ge-

genschlag aus. Ihre vereinigte Streitmacht drang tief nach Etrurien ein und

war schlie8lich nur noch drei Tagesmlirsche von Rom entfernr Als sich die

Gallier jedoch vom rómischen Heer bedroht fúhlten, traten sie mit ihrer
Beute den Rúckzug an. Die Konsuln L. Aemilius Papus und C. Atilius Re-

gulus stellten aber bei Telamon die gallischen Hecrtraufen und rieben sie auf
(19). Der Sieg bei Telamon und vor allem das Gefiihl, einen groBentu;z.ul'

us Gallicns niedergeschlagen zu haben, verringerten erheblich die Furcht

der Rómer vor den Galliern. Zum ersten Mal schienen sie sich ihnen richtig
tiberlegen gefùhlt zu haben. Nach Polybios kam damals in den Rómern das

Verlangen auf, die Kelten aus der Poebene zu vertlìeibn (20).

Die Rómer, zumal sie sich auch der Unterstútzung durch die Cenomanen

und Veneter sicher sein konnten, nutzten denn auch sofort die schwere Nie-

derlage der Boier aus und drangen noch in demselben und in dem darauffol-
genden [ahî (225D24) in deren Territorium ein.223222 griffdas rtimische

Heer die Ana(ma)ren und Insubrer an, besiegte sie bei Clastidium und ero-

berte Acerrae und Mediolanum, den Hauport der Insubrer (21).

Die militiirischen Erfolge der Rómer machte aber alsbald Hannibal zu-

nichte. Als er 218 in Oberitalien einfiel, um Rom zu erobern, schlossen sich

ihm einige gallische und ligurische Stiimme an. Hinzu kam noch, daB kurz

(18) Pol. 2.21.7 ff.; Chevallier, Anm.6, 25-1,libejr die lcx Flaminia, mit der die

Viritanassignationen beschlossen wurde$ vgl. femer G. Radke, Dlc tenitoriale Politik dcs

C. Flaminius, in: R. Stiehl und H. Stier, Beitrdge zur Ahen Geschichtc und deren

Nachleben (Festsclvift F . Altlwin), Bd. I, Berlin 1969, 366-386; W. Dahlheim , Gewalt

tnd Herrsclwft, Berlin-New York 1977, 50 Anm. f01.
(19) Pol. 2.22-30; Chevallier, Anm.6, 27'30.
(20) Pol. 2.3r.8.
(21) Ausfiihrlich hierzu Chevallier, Anm. 6, 30-8; vgl. A. H. McDonald, "Anti-

chthon- 8, 1974,45 ff.; Hoyos, Anm. 6,44 f.; Cassola, Anm. 17, 13 ff.; Curoto, Anm.

l, 66 ff.
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nach der Schlacht bei Cannae die Rómer bei ihrem Versuch, die Poebene fiir
ihre Herrschaft zu sichem, eine weitere empfindliche Niederlage hirmehmen

muBten. Der designierte Konsul L. Postumius Albinus war nlimlich in der
nicht mehr genau zu lokalisierenden Litana silvc in einen Hinterhalt der
Boier geraten, die ihn und viele seiner Soldaten umbrachten (22).

Keineswegs gab Rom wiihrend des 2. Punischen Krieges seine galli-
schen Besitzungen verloren. Der Senat betrachtete jedoch wiihrend dieser
Zeit Oberitalien nur als einen Nebenlriegsschaupluz und entsandte daher zur
Sicherung dieses Gebietes rt.oich 216 nur noch Prlitoren. Erst als 207 and
205 tlasdrubal und Mago dort einfrelen, um ihren Bruder Hannibal zu un-
terstiitzen, gewenn dre Gallia Cisalpiru als Kriegsschauplatz wieder an Be-
deutung. Den Unternehmungen der beiden Barkiden war aber letztlich kein
Erfolg beschieden. Hasdnrbal frel207 am Metaunrs, und Mago wurde in ei-
ner auch fiir die Rómer verlustreichen Schlacht auf dem Gebiet der Insubrer
(?) geschlagen und tódlich verwundet (23).

Nach dem Abzug von Magos Tmppen 203 blicben aber noch einige Pu-
nier in Oberitalien, die die einheimischen Stàmme gegen die Rómer aufwie-
gelten und recht erfolgreich anfúhrten. Unter der Fúhrung eines Mannes
namens Hamilkar erhoben sich im Jahre 200 die Boier,Insubrer und sogar
die Cenomanen, die lange zu Rom gehalten hatten, sowie einige ligurische
St?imme, unter ihnen die Celinaten und Eleiaten Q4). Wohl dank der militii-
rischen Kenntnisse Hamilkars gelang es ihnen, die Kolonie Placentia zu
erobern und zu zerstónen. Wiihrend sie Cremona belagerten, scilug sie je-
doch der Priitor L. Furius Purpurius mit seinem Heer in die Flucht. Aber
bereits 199 brachten die Insubrer den Rómern erneut eine schwere Nieder-
lage bei. Erst als sie 197 von zwei Seiten, n?imlich von Genua und Arimi-
num aus angegriffen wurden und die Cenomanen von ihnen abgefallen wa-
ren, konnten die Rómer die Aufstiindischen endgúltig besiegen und dercn

(22) Chevallier, Anm. 6, 38-50. Zur Schlacht in der Litana silva Liv. 23.24. Die
l-age der Litana silva wird man mit groBer GewiBheit in dem modenesischen Apennin
vermuten dÍirfen.

(23) Chevallier, Anm.6,38-50; Toynbee, Anm. 4,?.67 f.; McDonald, Anm.2l,47
ff.; Iamboglia, Anm. I (Ia Lisurio antica\,L73 îf .

(Z) Obwohl nur Hamilkar in den Quellen genannt wird, diirften ihn bei seinem um-
fangreichen Unternehmen weitere punische 0ffiziere unterstútzt haben. Vielleicht geht der
Aufsand der Boier im Jahre 201 bereits auf sie zuriick; vgl. A. Iauterbach, Untervchnt-
gen zw Geschhhte der Unterwerfung Oberiuliens,Breslau 1m5,29 ff., der in den Kàmp
fen des Jahres 201 keine Verbindung zu spàteren siehr Die ligurischen Ingauner schlossen

zur gleichen T*;it,weil sie keine Hilfe metr von Karthago erwarten konnten, ein Búndnis
mit Rom; Toynbee, Anm. 4, 268 f.
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bereits fiir tot gehaltenen Anfiihrer Hamilkar gefangennehmen (25).
Mit diesem Erfolg gab sich der Senat aber noch lange nicht zufrieden.

Gerade der Sieg der Insubrer aus dem Jahîe 199 blieb nicht ohnc nachhaltige
Wirkung auf die politischen Entscheidungen der Senatsaristokratie. Er hane
sie in ihrer Ansicht erschúttert, da8 man die Gallierstiimme als untenvorfen,
den Kampf mit ihnen als Nebensache betrachten diirfe (2O. Aber auch die
mit den Puniern gemachten Erfahrungen, da8 Rom von Norden aus úber die
Alpen erfolgreich angegriffen werden konntc, lie8en von nun an die endgiil-
tige Eroberung und Sicherung des oberitalischen Raumes erneut zum wich-
tigsten auBenpolitischenZiel werden. Ihm schenhe der Senat zumindest in
der ersten Hlilfte des 2. Jh.s beinahe ununterbrochen seine Aufoie,rksamkeir
Im Vergleich dazu trat die Auseinandersetzung mit den hellenistischen Sua-
ten in den Hintergrund. Das wird bereits in einer Entscheidung des Jalres
198 deutlich. Obwohl es aufgrund des Kriegszustandes mit Philipp von
Makedonien ratsamer gewescn wAre, einen Konsul nach Makedonien zu
entsenden, erhielten beide Konsuln fiir das nAchste Jahr das cisalpine Gal-
lien alsprovinciazugewiesen. Àhn[ch entschied sich der Senat auch in den
darauffolgenden Jahrcn Q7).In der 7*it von 197 bis 166 lassen sich insge-
samt 52 Konsuln nachweisen, die in Norditalien arntierten. Das sind mehr
als 80 hozent aller Konsuln wtihrend dieses Zeitraumes. I-ediglich 189 ent-
sandte der Senat keinen Konsul dorthin Da einigen von ihnen das Imperium
prorogiert wurde, befanden sich in manchen Jahren sogar drei oder vier
consulare Imperiumstrliger gleichzeitig in der Gallia Cisalpita. Demenspre-
chend waren zwischen 198 und 166 in ihr mehr l-egionen stationi€,Ít als in
irgendeinem anderen Mittelmeergebiet - in der Regel vier, 192,182 und 176
sogar sechs. Aber auch nach 166 ist noch mit einer relativ hohen Tahl an

(25)Zum Kriegsvedauf ausffihrlich Toynbee, Anm.4, 268'-270; Chevallier, Anm. 6,
50 ff.; vgl. femer Lamboglia, Anm. | (Ligr.ria Romaru),14 ff.; McDonald, Anm. 21, 49
ff.; Hoyos, Anm. ó,45 ff. I{amill€r war angeblich schon im Ja}ue 200 gefallen. Es dlirfto
sich hiertei um eine gezielte Falschmeldung handeln, um das Interesp der R&ner, die be-
reits in Afrika seine Auslieferung verlangt hatten, von ihm abzulenken; vgl. Lauterbach,
Arrrrl..?4,44 rmd 53 zur Bedeutung des Jahres 197.

(26) Vgl. hierzu Liv. 32.7.6; 7nn. 9.16. Die Aussagen bei Livius und Zonaras be-
ziehen sich nicht aufein und dasselbe Jahr, sondem auf die Jalue 199 und 197. Troedem
ist nicht ganz auvuschlie8en, daB ihnen dieselbe Quelle zugrunde lag.

(27) Pol. 18.11.2; Bellen, Anm.7,36. In den Jahreri 187 und 172 eritsandte der Senat

ebenfalls zwei Konsuln nach 0berihlien, obwohl es ratsamer gewesen ware, einen von

beiden nach lvfakedonien zu schicke$ Liv.38.42.9-13 und 42.10.11-12; vgl. Liv.
34.322. S. fernerLivius'(39.1.8) Urteil tib€r den ligurischen Kieg: nec tamcnín disci-
mcn snmrnac rerum pugnúatzr. tlber das geringe Interesse Roms gegeniiber der helleni-
stischen Welt in der ersten Halfte des 2. Jh.s s. E. Gruen, Tlu lwllenktic world and tlu
coming of Rome , Berkcley-Los Angeles-Inndon 1980,723 îî.
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Konsuln und lrgionen in Oberitalien zu rechnen (28).

Roms militiirische Kraftanstrengung zahlte sich sehr bald aus. Bereits

191 galten die Gallier als endgúltig unterworfen. Besonders hart bestrafte

man die Boier, denen man fast die HiÍlfte ihres Ackerlandes nahm. Andere

Stiimme, unter ihnen auch die Insubrer, die wahrscheinlich schon 194 kapi-

$liert hatten, kamen dagegen anscheinend ungestraft davon (29).

Der Kampf mit den Ligurern zog sich indes noch einige Jahrzehnte hin.
Immer wieder forderten Aufstiinde im ligurischen Apennin und Einfiille ein-

zelner SÉmme in die Cispadana die lrgionen zu neuen Feldzúgen heraus.

Nachrichten hierúber liegen noch bis 155 vor. Erst von da ab wird man Li-
gurien als vollstiindig unterworfen betrachten kónnen (30).

Auch in den darauffolgenden lahrzehnten blieb das nÓrdliche Italien
nicht g?indich frei von milittirischen Aktionen. So unternahmen von hier aus

wie in den Jahren zuvor riimische Feldherrn VorstóBe gegen alpine Stiimme
(31). Wenn auch durch ihre Erfolge, die nicht selten mit einem Triumph be-

lohnt wurden, Roms EinfluB im Alpemaum zunahm, blieb Oberitalien selbst

von Einflillen fremder Vólkerschaften nicht verschont. Der spektakuliirste
Einfall war sicherlich der der Kimbern, die erst Marius 102 bei Vercellae zu

besiegen vermochte. Im l. Jh. suchten Stlimme aus Raetien, Noricum und

Illyrien mit ihren Raubzúgen dreGalliaCísalpina heim (32). Erst als es Au-

(2S) Ùber dieproinciu der Konsuln T. S. Broughon,The magistates of the Roman

republic,2 Bde, New York 1951/52, sub annisi vgl. Brunt, Anm. 4, 567. Eine Aufsel-
lung flber die Stationierungen der lrgionen gibt Toynbee, Anm. 4, 652.

(29)Zu den miliÉrischen Ereignissen ausfiihrlich Toynbee, Anm' 4,27G3; Cheval-
lier, Anm. 6, 5l-4; McDonald, Anm. 21, 50 ff.; Hoyos, Anm. 6, 52 ff. DaB die Rómer

die Boier vefrieben he$en, wie Strabo (5.1.10) meint, trifft nicht zu; s. richtig Liv.
37.2.5; vgl. Iauterbach, Anm. U, 7 4.

(30) Zu den K[mpfen mit den Ligurern s. ausfÍihrlich Toynbee, Anm. 4, 278 ff.;
Chevallier, Anm. 6, 62-7; vgl. ferner Lamboglia, Anm. l, 16 ff. und ders., Anm. I (Lo

Liguria antica),177-2-N; Solari, Anm. 10, 76 ff.; Curotto, Anm. 1, 76 ff. Mit dem Jahr

167 bricht die livianische Úberlieferung und mit ihr eine einigerma8en ausfúkliche Be-

richterstattung iiber die Kàmpfe mit den Ligurem ab. Hinweise fÚr die 7*it rwch 167

enthalten neben den Periochae die Triumphalfasten; A. Degrassi, Inscr. It.13.1,79-87;
vgl. Chevallier, Anm. 3, 70. Livius (39.1.2') zufolge behandelten die Rómer die Kriege

mit den Ligurern als eine Nebensache. Es dÍirfte sich hierbei jedoch um eine Sichtweise

aus augusteischer Zeit handeln.
(31) Beleits 166 griffen die Rómer die Contnrbier und Tauriner an, danach die Salasser

(143), Tagrisker, Liburner (129), Carner (l29lll5\ und Stoener (l l7); /LS 885 = lrucr. /r.
13.3, 90; Degrassi, Anm. 30, 83 f. u. 87; Obsequens 21.80; Dio 4E.4.2 und frg. 74.1;

vgl. Toynbee, Anm. 4,281 Anm. 6; Bellen, Anm. 7, 36 f.; G. Alfóldy, Noricum,l-on-
don-Bosron 1974, 25 fî..

(32) Srabo 4.6.6 a.8-9; 5.1.6; Caes. Gall.8.2t4.3; Cic.Inv.2.lll; vgl' Brunt,
Anm. 4, 198 ff.Za den Kimbem Chevallier, Anm. 6, 84 ff. und R. Loose,'Chiron" 2,
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gustus im Jahre 15 gelang, den Alpenraum unter seine Herschaft zu brin-
gen, konnte sich die oberitalische Bevólkerung vor derartigen Ùbergriffen
sicher fiihlen.

Úberbtictt man noch einmal den Verlauf der lQimpfe, die zur Eroberung
Oberitaliens gefiihrt haben, so fÌillt insbesondere deren goBe Dauer auf. Al-
lein die Zeit intensiver kriegerischer Auseinandersetzungen zog sich - von
Unterbrechungen abgesehen - fast 84 Jahre (d.h. von 238 bis 155) hin. Si-
cherlich bedeutete der 2. Punische Krieg einen herben Rúckschlag fiir die
Rórner, indem er die ersten groBen Erfolge beinatre zunichte machtc. Ange-
sichts der schnellen Erfolge rómischer Expeditionskorps gegen eine
GroBmacht wie die der Makedonen muB es dennoch erstaunen, wie lange
die Rómer fiir die Eroberun gder Gallia Cisalpiru brauchten, obwohl sie dort
ihre trgionen konzentrierten und den Galliern und Ligurern - im Unter-
schied zu den Makedonen-militiirisch wie taktisch eindeutig úberlegen wa-
ren (33).

Die groBe Dauer der oberitalischen Feldzúge erkliirt sich zum einen aus

der Kriegsftihrung der dort lebenden Stiimme und zum anderen aus der
politischen und militiirischen Zielsetzung der Senatsaristokratie. Gallier wie
Ligurer waren sich offensichtlich ihrer Schwàchen und ihrer Unterlegenheit
bewuBt. Nach Móglichkeitvermieden sie offene Feldschlachten und nutzten

die Vorteile aus, die ihnen das Land bot. So zogen sie sich beim Anmanch
der lrgionen in unwegsames und sumpfiges Geliinde, auf ihre Berge oder
in abgelegene Wiilder zuriick (34). Auf diese Weise konnten keine schnellen
und klaren Entscheidungen errcicht werden. Der Kleinkrieg, den die Rómer
infolgedessen mit der gallischen und ligurischen Bevólkerung fìihren
mu8ten, erforderte einen hóheren Zeitaufwand. Der Senat gab sich seiner-
seits aber nicht mit der bloBen Unterwerfung der befehdeten Stiimme zufrie-
den, sondern ftihrte, wie zuvor gegen die Samniten, mit aller Hiirte einen
regelrechten Vernichtungslrieg. Die rómischen Soldaten verwústeten nicht
nur die Àcker und Felder ihrer Feinde, sondern zerstórten auch deren Dórfer
und oppida. Sie tóteten unzàhlige Frauen und Miinner oder vertrieben sie
von ihren Àckem. Allerdings blieb auch nach den rómischen Feldzúgen ein

$72,n1-25L nach dessen Ansicht die Kimbern nicht tiber den Bronner PaB, sondern

úber Noricum nach Italien kamen.
(33) Zur Bewaffnung und Kampftaktik der Gallier vgl. Pol. 2.30.8, 2.33.54,2.35.3;

Liv. ?i2.2.4,33.36.8, 34.47.5,35.5.7,38.17.7; Peyre, Anm. l, 77.
(34) V/ie setr die Gallier und Ligurcr die geographischen Vorteile ihres l:ndes auszu-

nutzen verstanden, betegen die folgenden Textstellen: Liv.2l.25.L0 ff., 34.48.1, 39.1.5

ff.,39.2.3,39.20.6,40.17.6,41.18.1 ff. Mit beiden Vólkern kam es aber auch zu offenen

Feldschlachten; Toynbee, Anm. 4, 2g-27 3.
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gallisches und ligurisches Subsrat erhalten (35).

Was die Ligurer betrifft, die von ihren BergeshÓhen sehr leicht die

heranriickenden Truppen angfeifen konnten, schreckten die Senatorcn sogar

nicht davor zurúck, sie umzusiedeln' 187, 179 und 176 wurrden ligtuische
Stiimme in Ebenen angesiedelt. Einen groBen Teil der Apuaner, die sich als

besonders hartneckig im Kampf mit Rom und gef?ihrlich fiir das benachbarte

Etrurien gezeigthatten, brachten 181 und 180 Schiffe sogarnach Sanrnium

(36). Mit einer solchen Aktion sollte der Stamm der Apuaner watrscheinlich
empfindlich in seiner Kampfeskaft geschwiicht werden. Eine andere Inten-

tion lag wohl dem SenatsbeschluB von 172 zugnxrde, gemàB dem einige

tausend Ligurer, die sich nach 179 friedlich verhalten hatten, Land jenseiS

des Po zugewiesen bekamen (37). Durch eine solche Ma$nahme, durch die

Ligurer ihr karges Ackerland in den Bergen gegen fruchtbareres ein-

tauschten, konnte der Senat innerhalb des gallischen Gebietes Bundesge-

nossen fiir sich gewinnen.
Bei einer Begúndung der auBerordentlichen Uinge der gallisch-liguri-

schen Kriege darf schlieBlich nicht das Streben der Senatoren au3er acht ge-

lassen werden, so schnell wie móglich Triumphe zu eringen, um dadurch

ihre Macht und ihr Ansehen im Senat auszubauen. Gerade das nahegelegene

Oberitalien mit seinen 'barbarischen' Vólkern bot ihnen hierfiir offensicht-
lich eine gúnstige Gelegenheit. Noch Cicero mokierte sich iiber die zahlrrei-

chen Triumphe rómischer Feldherrn iiber Ligwwr castella. Der Versuch des

Pràton C. Furius Crassipes, 187 gegen die befreundeten Cenomanen ohne

Grund einen Krieg anzuzetteln, dúrfte daher in seiner Intention nicht einnra-

lig gewesen sein (38).
Wie bereits an der militiirischen Vorgehensweise der RÓmer abzulesen

(35) úber den Vemichurngskrieg der Rómer in Oberitalien vgl. die folgetden Angaben

bei Liv. 31.2.11, 32.31.1, 35.4.3,35.11.11, 35.21.f0-f l; 35.22.4, 35.40.4' 39.1.7,

39.32.2,40.41.5, 4L.12.9,42.8.3,45.4.1. Zum Fortleben insbesondere des gallischen

Subsras G. Susini, "CRAI' L965, 143-163; Brunt, Anm. 4, 197 ff.; H. Galsterer, llerr-
scfufi und Verwakung im republikanischen ltalien, Múnchen 1976,53 f. Vgl. dazu die
folgenden Quellenstellen: Pol. 2.35.4: Strabo 5.1.6 u. l0; Plin' Nat.3.lL6.

(36) Liv. 39.2.9, 40.38.2-7, 40.41.4,40'53.3, 41.19.1; vgl. Chevallier, Anm. 6, 67

ff.Z;rrn Datum der Umsiedlung der Apuaner s. Broughton, Bd" I Anm.28, 388.
(37) Liv. 42.22.54. Ob es sich hielbei um l-and handelte, aus dem Gallier vertrieben

worden waren oder das von ihnen nicht mehr bewirtschaftet wurde, HBt sich nicht mehr

H6ren. 7*hn Jahre vorher (182) haÍe sich der Senat allerdings noch gegen eine Aufnahme

von 2000 Ligurern in gallisches Gebiet ausgesprochen, weil sie sich noch nicht voll-
standig ergeben hauen; Liv. 40.16.5ó. Im \\rissen darum, wie sehr es die ligurischen

Stàmme in die fruchtbare Poebene drAngte, stimmte er dann 172 unter verf,nderten

politischen Umsanden ihrem Begetuen zu.
(3S) Cic. B rut. 255, 256; Liv. 39.3.2; vgl. Liv. 40.59. l.
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ist, waren sie an einer dauerhaften Unterwerfung der Gallier und Ligurer

interessiert. Anders als in der óstlichen Mittelmeerwelt glng es ihnen nicht

allein darum, durch kurdristige.Interventionen ihre politische Vorrracht-

steUung zu dokumentieren odei die politischen Verhàltnisse neu zu ordnen.

Daher mu8te die SenaSaristolratie bei der Sicherung ihrer oberitalischen

Herrschaft zu wirksameren und weiterreichenderen MaBnahmen greifen als

in den griechischen Mittelmeerlàndern. Um sich die GrÓBe dieser Aufgabe

zu vergegenwfirtigen, sei darauf hingewiesen, daB die Gallia Císalpiru an

Umfang beinahe dem iibrigen italirchen Teiritorium gleichkan
Ein erster Schritt zur Herrschaftssicherung bcstand - wie auch in

auBeritalischen Gebieten - in dem AbschluB von Verrtigen (foed.era).'Wie

mit den Venetern so hatten die Rómer auch mit einigen gallischen und

ligurischen Stàmmen (2.8. mit den Cenomanen und Ingaunern) Freund-

schaftsvertr[ge abgeschlossen (39). Solche foedcra sind aber aufgnrnd des

MiBtrauens, das die Rómer den Galliern und Ligurcrn entgegenbrachten,

eher als Ausnahme zu betrachten. Úberhaupt war es fiir sie recht problema-

tisch, mit diesen 'Barbaten' auf friedlichem Wege vólkenechtliche Bc-

ziehungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer wenig entwickelten stiidtischen Zi-
vilisation, ihres kaum ausgepràgten Rechtsverstiindnisses und ihrer steten

Unzuverllssigkeit bei politischen Willensentscheidungen konnte den galli-
schen und ligurischen Stiimmen bei Vertragsabschliissen schwerlich groBes

Vertrauen geschenkt werden. GrtiBere Sicherheit ergab sich erst" nachdem

ein Stamm vollstiindig unterurorfen war bzw. sich mehr oder weniger
freiwillig dedierte. Die Mehrzatrl der Vertràge mit den gallischen und liguri-
schen Vólkerschaften dúrfto so zustande gekommen sein (40).

Úber den Inhalt der Vertrtige sind wir nicht im einzelnen informiert, da

sich die rómischen Geschichtswerke vornehmlich mit den mi[1fui5sh..
Ereignissen, aber htrchst selten mit den ihnen folgenden juristisch-admini-

(39) Liv. 21.55.4, 3l.2.ll; vgl. Liv. 32.30.6 ff.; Pol. 2.23.2, 2.32.7; vgl. Pol.

3.60.13, 3.69.5.
(40) In der Regel ist nur úberliefert, daB sich ein gallischer oder ligurischer Stamm

dediert bzw. in die BotmABigkeit des rómischen Volkes begeben hatrc; Liv. 32.30.8'

32.3r.5,36.38.7,40.16.5{,40.38.t, 40.4L.3,40.53.2: PoI.2.31.9 und 2.34.1. Eine De-

dition impliziert indes noch nicht den AbschluB einesfoedus; W. Dahlheim, Struktur wú
Entwic$tng des ròmischcn V\llcenechts in 3. wd 2. Ih. v.Chr., Miinchen 1968'21'2.
DaB aber Vertàge mit untenrorfenen Vólkerschaften zustande kamen, geht aus Cic. Balb.

32 herva. Dort werden allerdings keine Vertr4gsabschlflsse mit dcn Ligurem envAhnt, an

deren Zusandekommen aber deshalb nicht zu zweifeln ist; vgl. Strabo 4.6.3' dessen Aus-

sage sich auf die ligurischen SÉmme in dq Gallia Narbonensis beziehr Neben solchen

Verregen mit gallischen und ligurischen Stàmmen gab es offenbar auchfoedcra mit ein-

zelnen Stadtgemeinden (wie zB. mit Ravenna); Cic. Balb.50: vgl. das Gcsetzesfragmant

von Ateste, F. Bruna,Izx Rrtbfia,I-eiden 1972,314 u. 318 f'
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strativen MaBnahmen befassen. Sicher iiberliefert ist lediglich ein eher ne-

bensiichlicher Vertragspunkr ausfoedera mit den Cenomanen, Insubrcrn und

einigen andercn Galliern. Gemii8 ihm war es untersagt, Angehórige ihrer
Sttimme als rómische Biirger aufzunehmen (41). Da aber Biirgerrechtsver-
leihungen von Rom ausgingen, d.h. einen unilateralen Rechtsakt darstellten,
galt diese Vorbehaltsklausel in erster Linie fúr Rom selbst. Ihr Zustan-
dekommen liiBt sich mit der groBen Skepsis erkliiren, die die Senatsaristo-
kratie anfÌinglich noch den 'Barbaren' in der Poebene entgegenbrachte.

In der Hauptsache werden die Búndnisvertrege das AusmaB von Land-
abtrctungen - was insbesondere solche Stàmme betraf, die wie die Boier
und Apuaner Rom lange 7:;ítzàheu.Widersund geleistet hatten, -das Stellen
von (Hilfs-)Truppen, die Zahlung von Tributen und vielleicht die Unter-
ordnung von Stàmnen zu bestimmten Stadtgemeinden (clvirares) geregelt
haben (42).

Diefoedera beinhalteten jedoch keineswegs nur Verpflichtungen der

foederati gegenúber dem rómischen Staat. In Notfiillen konnten sie mit
dessen Unterstiitzung und mit dessen Schutz rechnen. Der Senat achtete
zudem - allerdings mehr aus politischen Erwàgungen heraus als aufgrund
eines hohen RechtsbewuBtseins - sehr darauf, daB seinen oberitalischen
Bundesgenossen aus den eigenen Reihen kein Unrecht widerfuhr, was
letztlich sein Ansehen und folglich seinen EinfluB bei den Bùndnern
gemindert hline. So schritt er ein, als 187 ein Priitor ohne Grund die Ceno-
manen entwaffnete vnd l73ll72 ein Konsul die ligurischen Statellaten
venHavte und beraubte (43).

Eine foederative Anbindung der barbarischen Vólker war aber nur dann
sinnvoll und von Bestand, wenn es irgendwelche 'Druckmittel' gab, die sie
zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen zwangen. Zunàchst einmal dienten
dazu die rómischen Legionen, deren starke Prflsenz in Oberitalien sicherlich

(41) Cic. Balb.32.
(42) Bereits 218 untrerstiltzten die Gallier, unter ihnen auch Cenomanen, die Rómer

mit auxilia:Liv,2L.26.5 und 55.4. Dem Werk des Livius ist ferner zu entnehmen, da8
178 und 168 Gallier und l7l Ligurer Hilfstruppen stellten; Liv. 41.5.5 a.9; 42.35.6,
4.21.7. Au8erdem k[mpften im Jugurthinischen Krieg ligurische Truppen auf Seiten der
Rómer miq Sall. 1u9.38.6,77.4,1ú.2; App. Num.3; Plut. Mar.19.4-5. DaB die Stel-
lung von solchen Truppen nicht freiwlttig geschah, sondern den beiden Vólkern auferlegt
und somit vertraglich vereinbart war, geht aus Liv. 41.5.9 (auxiliis... per civitates Gal-
liac... imperarls) hervor. Inwieweit die unterworfenen oberitalischen Stàmme Tribute an

Rom zu bezahlen hauen, HBt sich nicht mehr genau sagen; vgl. Liv,2L.2O.6. Zur Unter-
ordnung von Stàmmen uter Stadtgemeinden s. S. 185 Anm.65.

(43) S. hierzu ausfilhrlich Toynbee, Anm. 4, 200'272, 627 ff., 632 ff.; vgl.
Dahlheim, Anm.40,40 f.
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nicht ohne (psychologische) Wirkung blieb. Jedoch verfligte Rom in repu-

blikanischer 7*itnochnicht tiber ein stehendes, sondern lediglich úber ein

Miliztreer. In aller Regel wurden die Soldaten nach Abschlu$ eines Feld-

zuges entlassen. Nur gelegentlich úberwinterrcn sie in der Gallia Cisalpíru-
und *enn, dann geschah dies meistens an ihrcr Sùdgrenze in den Stiidten

Pisae und Ariminum.
Die Rómer griffen daher zu einem anderen Mittel, das sich bereits lange

bei ihren Erobenrngen auf der Apenninhalbinsel als Instrument zur Stabili-

sierung ihrer Herrschaft bewflhrt hatte - nlmlich die Cr{indung von Kolo'
nien. Zumeist an stratogisch wichtigen Punkten gelcgen crftillten die Kolo-

nien zur Sichenrng des neuerworbenen Landes in erster Linie militlirische

Zwecke. Sie boten mit ihren Befestigungen bei Einflillen von Feinden der

romfreundlichen Bevólkerung Schutz und konnten zur Versorgung der Le-

gionen herangezogen werden. Ferner waren die Kolonisten, die man als

'Wehrbauem' bezeichnen kónnte, jcdeizeit schnell fiir den Heeresdienst zu

mobilisieren.
Einmal abgesehen von den Kolonien sena Gallica und Ariminuq die

schon 284b2ut.268 auf dem ager Gallícrts crrichtet worden waÍen, kam es

in Oberitalien in der Zeit von 218 bis zur Aufliisung der Pnovinz Gallia Cis-

atpíru 42 v.Chr. hóchstrratrrscheinlich zur Einrichtung von insgesamt elf
Kolonien. Vier von ihnen (Parma, Mutin4 Luna, Eporedia) lassen sich ein-

deutig als Búrger- und sechs (Placentia, Cremona, Bononia, Aquileià'
Luca,Comum) als Latinerkolonien bcstimmen. Lcdiglich im Fall von Der-

tona ist die rcchtliche Stellung ihrer Kolonisten nicht mehr eindeutig fest-

stellbar (44).

Die Deduktionen der oberitalischen Kolonien liassen sich in drci Phasen

einteilen: Nach den ersten groBen Erfolgen gegen die cisalpinen Gallier und

unter dem Druck des bevorstehenden Einfalls Hannibals wurden 218 an

zentraler Stelle in der Poebene die beiden Kolonien Placentia und Clemona

gegriindet. Ausschlaggebend fiir die Watrl ihres Ortes diirfte die Tatsache

ge*esen sein, da$ die mit Rom vcrbúndeten Cenomanen und Veneter, die

nicht weit von ihnen endernt wohnten, den Kolonisten Unterstútzung und

Schutz gewlhren konnten. Auf diese Weise wurde die Liicke anrischen Ve-

netien und dem Apennin geschlossen und sozusagen cin 'Spcrríegel' ge-

(zl4) Beziiglich der oberitalischen Kolonien bestehen unterschiedlichc Auffassungen

hinsichtlich ituer Grflndungszeit, Anzahl ,&rTlrhl ihrer Kolonistsn rmd dercn rechtlichen

Status. Grundlegend zu diesern Thema wurde der Aufsatz von U. Ewins''PBSR'20,
Lg52, Y-71. Er ist jedoch in einigen Punkten als Úberholt utzusehen; vgl. Brunt, Anm.

4, f90-8; Toynbee, Anm. 4, 654{81; Chevallier, Anm. 6, 35 fÎ.' 56'70,90; L. Keppie'

Colonisationandveteran settlementinltaty 47-14 B.C.,Londsr L983,187'2U1.
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bildet (45).
Mit derendgÍiltigen Unterwerfung der Boier 191 begann die zweite und

wichtigste Phase der Koloniegriindungen. Sie reichte von 190 bis 177.7n-
nàchst verstiirkte der Senat 190 die schwer angeschlagenen Kolonien Pla-
centia und Cremona und legte 189 mit Bononia und 183 mit Parma und Mu-
tina drei weitere auf dem Land an, das er in der Cispadana den Boiern abge-
nommen hatte. Ihre Einrichtung erfolgte wohl vornehmlich zum Schutz der
siidlichen Poebene gegen die Einfiille ligurischer Bergstiimme; denn von den
drei Kolonien aus lie8en sich nórdliche Ausgiinge des Apennin (Futa-,
Abetone- und CisrPaB) úberwachen. Wie nonvendig dies war, verdeutli-
chcn die Vcrwústungen des bononischen Ackerlandes 187 und die Erobc-
rung Mutinas 176 durch die Heerhaufen der Ligurer. Au8erdem wurde mit
den drei Kolonien der Weg zwischen Placentia und Ariminum besser ge-
schúta (46).

Im Jahre 181 legte dann der Senat au8erhalb Venetiens die latinerkolo.
nie Aquileia an. Dcn Ausschlag fiir ihre Griindung gab wohl letztlich dcr
Versuch von Gallí Trarcalpíni, in dieser Gegend ein oppídum zu erichten,
den der Senat 183 noch auf friedlichem Wege verhindern konnte. Diese
Kolonic sollte demnach die nordóstliche Flanke Oberitaliens gegenmógliche
Einflille gnllischer Alpenst{mme sowie der Illyrer und Hisfer schútzen. In-
folge feindlicher Angriffe mu8te sie bereits 169 verstiirkt werden, was ihrc
stratcgische Bedeunrng bestàtigte (47).

Mit Luca und Luna wurden dann 180 und 177 die beiden ersten Kolo-
nien auf ligurischem Boden e,rrichtet. Ihre Anlage fAlt in dteZaitkurz nach
der Umsiedlung der Apuaner. Hierdurch war nicht nur das Gebiet nórdlich
von Pisae sicherer, sondern auch Land frei geworden. Wàhrend Luca als
eine Art Vorposten das Territorium von Pisae vor feindlichen Angriffen be-
wahren sollte, diente Luna, dessen Hafen sich Rom schon einige Jahre zu-
vor zunutzen gemacht hatte, zur Absicherung des Seeweges nach Genua und
Spanien und zur Kontrolle der FluBmiindungen von Magra und Serchio(48).

Nach 177 fanden in Norditalien fiir einige Jahrzehnte aus unerkliirlichen

(45) Vgt. Ewins, Anm.44, 55; Brunt" Anm. 4, 190 ff. Cassola (Anm. 17, l8 f.)
vennutetc, da8 Placentia als Bollwerk gegen die Boier und Anarnaren, Cremona als
Schutr gpgcn die Insubrer ditnte.

(rt6) Salmon, Ann. 16, 106 f.; zu den kriegerischen Auseinandersetzungen Toynbee,
Anm.4, n8îf.

(47) Sartori, Anm. l, 19 ff.,26 f.; Dobesch, Anm. 15, 80-90; vgl. Salmon, Anm.
16, 106; Rossi, fuim. 4, 5l ff., F. Cassola, "aAAd' l, 1972,n ff.

(48) Toynbee, Anm.4, 533-10; Galsrcrer, Anm. 35, 63 Anm. 105; Solari, Anm.
10, 8l: T. Ilantos, Das rómisclw Bundesgercsscnsystem in ltalíen, MÍlnchen 1983, 142
Anm.53.



DM, EINGLTEDERUNG OBERITALIENS... 18r

Grúnden keine Koloniegriindungen mehr statt. Wahfscheinlich efst 120

wufde wieder eine Kolonie deduziert - diesmal nach Deîtona (aD. Ihr mili-

tiirischer Zweckist flir uns heute nicht ganz einsichtig, da die umwohnenden

Ligurerstiimme schon seit liingerem befriedet worden wal€n. Die Bedeutung

dei Kolonie wird daher eher in der Aufsicht úber den Verkehr zwischen der

Poebene und der Minelmeerkúste gelegen haben, der úber die Ligurischen

Alpen und den Ligurischen Apennin fúhrte. Eindeutiger sind dagegen die

Grbnde fìir die Einrichtung der Kolonien Eporedia und Comum zu erken-

nen, die 100 bzw. 89 gegriindet wurden. sie dienten zur sicherung der

Transpadan a gegendie Einflflle feindlicher Alpenvólker. Von Eporedia aus

konnien nemtich die Salasser, auf deren Gebiet zudem noch Goldgnrben

lagen, sowie die beiden St. Bernhard-P[sse und von Comum aus die Raeter

beaufsichtigt werden (50).

Bei den Koloniegrtindungen handelte es sich keineswegs um die Anlage

neuer Stiidte. Wie im úbrigen ltalien siedelten die Kolonisten in bereits be-

stehenden Siedlungen, was sich allerdings nicht in jedem Fall archàologisch

nachweisen lii8t. So entstand die Latinerkolonie Bononia in einer ehemals

etruskischen Stadt namens Felsina, die die Boier eingenornmen hatten. Die

Anlage der Kolonie Aquileia erfolgte auf dem Boden eines keltischen oppÈ

dttrn,-wàbtend die von Comum nur in die NiÍhc einer Keltensiedlung gelegt

wurde (51).
Neben den Ansiedlungen in geschlossenen Gemeinschaften bewilligte

dcr Senat noch die viritane Ansiedlung von Kolonisten, wohl damit die

zahlrreichen, in den einzelnen Feldzúgen oklrupierten agri Ligttstini et Gallici
nicht brachlagen. Die Viritanassignationen in der Gallia Císalpina diirften

aber erst stattgefunden haben, als dcn Kolonisten keine schweren Gefahren

seitens der einheimischen Bevólkerung drohten; denn eine viritim vorge-

nonrmene Verteilung von Ackerland ist erst ftir das Jahf 173 iiberliefert, als

(49) Bezúglich der Kolonie Dertona ist nicht nur der Sta$s ilúcr Kolonistcn, sondcrn

auctr ihr Grtindungsdatum umstritten. Dle Unklarheiten sind auf eine Formulierung dcs

Velleius (1.15.5) iurÍickzufilhren, der bei seiner Auflistung rómischer Kolonien lapidar

bemerkt de Dertora anbigitw. Da Velleius sich bemilhte, die Kolonien in der chrono-

logischen Reihenfolge ihrer Deduktionen aufzulisten, dilrften sich seine Zweifel eher auf

Oru CtttnC*gsdatum beziehen. Wenn nun um 120 cinc Kolonie in DerOna angcle4

wurde, dann wùd es sich bei ihr elpr um eine Bltrge*olonie gehandelt haben, da die

latinerkolonien im spàten 2. Jh. ihlen eigentlichen Zwegk verloren hatten; Ewins, Arlm'

44, ó8 ff.; Toynbee, Anm.4,6?5-681; Salmon, Anm. 16, 121'3.

(50) Ewins, Anm. 44, 69 ff.; Salmon' Anm. 16, 121 ff. Zu Comum s' ietzt H'

Wolff,'thiron" 9, 1979, 169 ff.
(r1) s. die Aufstellung in R. chevalhq,Ia romankation de la celtiqu da Pó,Paris

l,9gi,in-SSz; vgl. Frey, Anm. l; Ewins,'PBSR" 23, 1955' 80 f.
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die K?impfe gegen die Ligurer bereits an Heftigkeit abgenomrnen hatrcn. Ihr
diirften weiterc gefolgt sein (52).

GróBere Auseinandersetzungen zwischen der indigenen BevÓlkerung

und den Kolonisten scheint es offensichtlich nicht gegcbcn zu haben. Dies

rfru$ angesichts der im Vergleich zu den úbrigen italischen Kolonien
auBergewóhnlich hohen Tahl an rómischen Siedlern um so mehr úbcrra-

schen. Nach Placentia und Clemona waren beispielsweisc insgesamt 6000,

nach Bononia und Aquileia jeweils 2000 rómische Biirger gekommen (53).

Als Begrúndung lie8e sich anfiihren, da$ der mit der rtimischcn Erobenrng

cinsetzcnde wirtschaftliche Aufschwung, vof allem abcr dcr ausreichendc

Umfang an kultivierbarem land emsttraftc Sr,eitigkeiten vcrhindcran
Betrachtet man einmal die Kolonisation Oberitaliens aus geographischcr

Sicht, so lassen sich eindeutig regionale Schwerpunktc fcststellen. Dic
meisten Kolonien - nàmlich sieben - entstanden in der Cispadaru, in dem

Gebiet, das an den italischen Staatenvcrband grcîzt und dcshalb in
besondercm MaBc friih gesichert werdcn mu8tc. Dcr ligrrrische Apcnnin
blieb alle,rdings ausgpspaft, wcil scine l:rxlesnatgr die Anlage von Kolonien
wenig begiinstigte. Die Transpadqru wgrde dagegen bci der Kolonisation
zunàchst kaum berúcksichtigt. Zum einen blieb ihr óstlicher Teil, d.h.

Venetien, von der Deduktion irgendwelchq cohitíocvg''ghor$was auf das

groBe Vertrauen zuriickzuftihren ist, das Rom seinen Bewohnern als

langjlhrigen Búndnispartnern entgegenbrachte. Zum anderen wanen dic in
der westlichenTranspadanakebenden Gallier nicht mit der gleichen Hàrte

bczwungen worden wie ihre Volksgenossen diesseits des Po, und drohte

von den Alpenvólkern noch immer Gefahr. Sieht man einmal von Gemona
ab, das allerdings difekt am Po liegt, so entschloB sich die SenaSaristokratie

daher verhàltnisml8ig spàt und auch erst, nachdem sie einige Feldziige ge-

gen die Alpenvólker gefiihrt hatte, anr Alpcnrand Ifulonien anzulegen
Um nun das durch die Kolonien abgesicherte Land bessercrschlieBcn zu

kónnen, legten die Rómer Stra$en, sogenannte viac publicre, an. Aufgnrnd
einer unzurreichenden Quellenlage làBt sich die Entwicklung des oberitali-
schen Stra8ensystems bis zum Endc des 2. Jh.s nur sehr oberflAchtch und

ungenau nachvollziehen (54). Wie auch sonst in Italien crfolgte in Oberita-

(52) Liv. 42.4.34;Chevallier, Anm.6,69; Bruriq Anm.4, 192 f. Unwahrscheinlich

ist, rtn8 100 durch cin Gesetz des L. Appuleius Sanrminus Viritanassignationcn in dcr

GaIIía Cínlpiruzrstalrdekameu Brunt, Anm. 4, 198 f.
(53) Zrr Gó8c der Kolqrien Galst€r€r, Anm. 35,46 ff.
(54) Die litcrarischen Qucllcn (insbcsondcrc Liv.39.2.6 u. l0 und Strabo 5.l.ll)

enthaltcn nur sehr wenige und teils widcrsprtbhliche Angabcn úbcr den oberialischcn
Sna$enbau. Inschrifîen, vc allern lvleilcnsteinc, licgen fflr das 2. Jh. nur in rclativ gerin-

ger 7jJfll v(r, cI L P 6tg, 250r ; Ils 5366, 53?5, 5803.4, 580G7, 58f0, 594/,14/,U 5946.
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lien der Bau von Sra8en erst nach AbschluB der militiirischen AlCionen und

nach der Deduktion von Kolonien.
Bei der Anlage du víac publicac diirften sich dic riimischen Sra8enbauer

an dcm Verlauf schon vorhandener tlandelswcgc orientiert und deren Tras-

sen mit in den Stra8enverlauf einbezogen haben, wenn sich dies auch ar-

chàologisch kaum mehr beweisen làBt (55).

,elJcrsrc rtimische Stra8c Oberitaliens ist die vía Aemilia anzuschen, die

seit 187 Placentia mit dem ager Gallican verband. Da sie in ciner Tr.itder
Kolonicgriindungen entstand, diirften bei ihrer Anlage auBcr militfrischen

Erwàgungcn auch siedlungspolitische Aspe,kte cine Rolle gespielt habcn.

Wegcn hArfiger EinfA[c figrrischer Sttimme ndteCispadaza mu8te drevia

Aemiliadic spàtcr der Gegcnd ihren Narnen gebcn sollte, in der darauffol-

genden Zcit rretnmals erneuert werdcn (56).

Angcsichts diescr Tatsache und der noch bis rm die MitA des 2. Jh.s

anhaltcndcn K[mpfe ist es durchaus verstàndlich, da$ die Rómer ihr
SraBcnnctz zunàchst im óstlichen Teil det Gallia Cisalpína, d"tr. in Richung

Venetien ausbautcn. Ob bcreits 175 eine Stra8c von Bononiia iibcr Patavium

nach Aquileia fiihrte und so díc crst vorkuzcm eingerichrctc Latincrkolonic
mitder Císpadawverband, ist unsicher. Wahrschcinlicher ist' da$ crst 153

mit dcr via A tuia dre*t Ptan ver$rirklicht wurde. Von Aquileia fiihrA dann

ab 132 drevia Popilbentlang der Adriakiistc bis nach fuiminum (57). wohl

Anhand dcr wenigen Quellen vcrsrchtcn Toynbcc (Anm. 4' 6J4 ff.), d€r auf dcn Unfcrsr-

chungcn von Ewins (Anm. .lt4) agfbautc, und Radke ('Klio' 42, 19f/.,299'307 und RE

Suppt. l3, 1575-162Ddie Entwicklung des oberialischen Sra8ennetzrs zu rekonsÚuie-

ren; vgl. Brunt, Anm. 4, 568; T. Wiscman, 'PBSR' 38, 1970, 122-L52. Toynbec und

naate farncn AaUi zu untcrschicdlichcn Ergebnissen. Beide gingcn fudcs frlsltlbhcrwcise
davon aus, da$ fora uÎ da lJ{glfi16einer Wegsreckc cÍbht€t wudèn urd somit ftthalts-
pt|Ittile frr den-Stra8flvedauf bietcn und ferner nrh dem Erùauer cincr Sra8e bcnumt

;,rtder,. Da dkxe These fi:tzt flbencugend widedegt uardcn konnte (Bruit' fuim. 4' 57()lf;

E. Ruoff-V$nAnen ,studies on ttu lUtianfora, Yfiesbaden 1982, ll'5, 53 f.) bedtlrfen ihrc

Darlegungen flbcr die Entwicklung Oes oúeritatisctren StraBenneees einer erneuten (Iber-

pr{lfrmg.- 
(5ó VgL H. Hcrzig, .A1.IRW' tr.I, 618; Ilarris, Anm. 8, 86. Da die Gallier libcr Wa-

gen v€rfflgt€n, wcrdcn sie sbtslich arrh "Stra8en" bescsscn lnben.- 
(56) Radke, Anm. 54, 15?5-95. Nrch seiner Meinung wurdc die vla AanÍlít cngcgsl

der Angpbc bei Livius anfllnglich nicht bis fuiminum fortgdtltuq vgl Hcrzig' fuim. 55'

623. Im Jatrrc f8? wurde zudcm noch eine Stra8e von Bononia nach Arrqium cnichlct
Liv.392.6. Die Kolonie Bononia cntwickelte sbh demnach schr bald nach ihrcr Grlln-

dung ar cinem VertctrslrotcnPmlc
-(SZ) 

So Wir.nran, Anm. 54, 128-130, dcr eine andcrc Auffassung venrir als Radke.

Htbhsr unsictrer ist, ob 158 ehevia Fulvia (Pleentia - Hasta - Ocelum) urid 155 cittc via

ctodia(Parma - Luna) urgelegt wurden, wie Radke (Anm. 54, 1599 ff.) und Toynbcc

(Anm. 4, 6ó7) belnupten.
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seit 148 verlief mit der via Postwnía eine Stra8e von Genua úber Dertona,
Placentia, Cremona, Verona nach Aquileia- Sie sicherte nicht nur den

Landweg von der Poebene zur ligurischen Kúste, sondern nahm úberdies

den Verkehr aus dem Alpenvorland auf und erhóhte somit die Bedeutung der

an ihr liegenden Stiidte als [Iandelsknotenpunkte (58). Mit dem Bau dervia
Aemilia Scauri 109, die gti8tenteils liings der Kiiste verlaufend Derona und

Genua mit Pisae verband und Ligurien erschloB, war schlieBlich gegen Ende

des 2. Jh.s der Ausbau des oberitalischen SnaBennetzes ftirs ente beendet.

Zu neuen StraBenbauten kam es erst wieder in der friihen Kaiserzeit.
Der Ausbau der Verkehrswcge erleichterte Kaufleuten und Siedlern, de-

ren Zahljedoch nicht zu hoch eingeschàtzt werden sollte, den Zugang nach

Oberialien. Sie lie8en sich au8er in den Kolonien noch in Ortschaften ent-

lang der Stra8en nieder. Deren Erhebung zu conciliabulaundfora sind auf
eine derartige Besiedlung der Gallía Cisalpíru zuriickzufiihren (59). Durch
denZazvgvon Bevólkerungsgruppen aus der Apenninhalbinsel, vor allem
aus Etrurien und Umbrien, erfuhr Oberitalien nicht nur einen wirtschaftli-
chen Aufschwung (60), sondern dar'úb€r hinaus eine stetig zunehmende

'Rornanisierung'. Wie vor ihnen die lrgioniire, so brachten die Kolonisten
und [Iàndler ihre eigenen kulturellen Normen, rechtlichen Vorstellungen,
Gótter und so"ialen Verhaltensweisen mit sich. Gleichzeitig breitete sich die
lateinische Sprache immer mehr aus, nicht ohne dabei Wórter der einheimi-
schen Bevólke,nrng in ihren Wsrtschatz aufzunehmen (61).

Die 'Romanisienrng' schritt aber nicht úberall in gleichem MaBe voran.
In dem Gebiet der spàteren Aemilia wird sie sicherlich allein schon wegen
dervielen Koloniegrùndungen ein hóheres Ausma8 angenommen haben als

in der westlichen Trattspadaru oder im Apennin. Durch die 'Romanisierung'
der Gallia Cisalpina wurde die rómische Herrschaft immer mehr gefestigt
bzw. irreversibel gemacht. Keineswegs hatte die dimische Senasaristokratie
die 'Romanisienrng' systematisch geplant und betrieben, sondern sie ergab

(58) Radke, Anm. 54, 1605; P. Fnccaro, La via Postumia nclla Vctuzia, in: Beitrdge
zw dltcrcn europdisclvn Kultwgeschichte, Festschrift R. Egger, Klagenfurt 1952, Bd. I,
2$ ff.; vgl. hmboglia, Arun. I (La Liguria antica),2$ îf.

(59) Znr Entwicklung der/ora und conciliabula in Oberitalien Ruoff-VàAnAnen, Anm.
54; Bruna, Anm. 4O 256-261; Brunt, Anm. 4, 5704. Zur Einwanderung der Italiker
Bnrnt, Anm. 4,2W8.

(60) Der wirrcchaftliche Aufschwung Oberitaliens HBt sich ausschlieBlich an archao-

logischen Furden zeigen: Fren Anm. l,2l îf.
(61) S. hierzu Cic. Brut. l7l; Gell. ll.?.4. Die wenigen bilinguen lnschriften wird

man ebcnfalls als ein Indiz fib das Vordringen der lateinischen Sprache werten kónnen:

Peyre, Anm. I, 116-9. tJber die Bedeunrng der Kolonien fiir die Romanisienrng Oberita-
liens vgl. G. Susini, "Studi Romagnoli" 18, 1967,228 îf.
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sich vielmehr als Folge ihrer Ma$nahmen zur Helrschaftssicherung.
Infolge der Einwanderungen setzte sich rechtlich gesehen die Bevólke-

rung Oberitaliens zu Beginn des l. Jh.s aus Búrgern rómischen und latini-
schen Rechts und aus Peregrinen zusaÍlmen. I.earcrcwaren eindcutig in der

ÙUerzatrt. Dies iinderte sich jedoch mit dem Bundesgenossenlcieg (91-88).

Wiihrend dieses Krieges scheinen sich weder die Ligurer, die Gallier
noch die Veneter im Kampf gegen Rom hervorgetan oder es besonders un-

tefstútzt zu haben. Es ist lediglich bekannt, daB gallische Tnrppen sowohl

auf Seiten der Rómer als auch auf Seiten der aufstàndischen Italiker
gekiimpft haben (62). Inwieweit die Bevólkenrng Oberitaliens in die Biir-
gerrechtsverleihungen des Senats in den Jatren 90 und 89 mit einbezogen

wurde, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall scheint sie vom Senat recht

unterschiedlich behandelt worden zu sein. Durch dre lex Julia (%) diirften
die Latinerkolonien das rómische Btirgenecht erlangt haben (63). Ob dieses

Gesetz oder erst die lex Plautia Papiria des folgenden Jahrcs es allen
Bewohnern diesseits des Po, d.h. der Císpadana, verlich, cntzicht sich

ebenfalls unserer Kenntnis. Da aber in der darauffolgendenT*;it sich nur
Bewohner jenseits des Po, d.h. der Transpadara, bcmúhten, das rÓmische

Biirgerrecht zu erliangen, diirften es dre Císpadaru b€r€its 90/89 srhaltcn ha-

ben (64). In derTranspadatu,die weniger stark romanisiert und kolonisiert
war, erhob 89 der Konsul Cn. Pompeius Strabo per Gesctz peregrine Ge-

meinden zu latinerkolonien, indem er ihre Bewohner zu latinischen Bihgern

ernannte (65). Emt vretzl'g Jahre spàter, nachdcm bereits im Jahre 65 die
Transpadani dartrm gebeten und einige Bewshner ihrer Kolonien es schon

(62) Bnrnt, Arun.4, 168 Anm. 10.
(63) Nrh Gellius 4.4.3 erhielten nadich alte Latiner Qnivtsum lJ,ti/4,'r, ds rÓmi-

sche BÍlrgerrcchc vgl. Crc,. Balb.2l. DaB dies auch ftlr Oberitalien galt, b€51|d$ indk*t
Cicero (Pis. frg 3; Fam.13.f 3), der die Latinerkolonien Placentia und Luca sls Muni'
cipien bezeichner

(64) Wenn dies zutràfe, dann haren die Ligurer, die sehr lange mit Rom verfeindet
gewesen waren, noch vor den befreundetsn Venet€Íi das Bflrgerrecht erlangt Deshalb be-

striúen K. J. Beloch (Rómische Geschichte bis zum Beginn dcr Pwúschen Kriegc'Ber
lintLeiryie 1926,626 ff.) und Ewins (Anm. 51, 78 ff.), da$ die Liguru so frilh zu r$mi-
schen BÍirgern wruden; vgl. Brunt, Anm.4, 169 ff.; s. dagegen A. N. Shern'in'Whito,Tlg
Roman citiurship,Oxford 19732,157 ff. Umsriuen ist femer, ob die beiden cispodani-

schen Stadtgerneinden Ravenna und Genua €benfalls das Bflrgerrecht erhielten; s. hi€rzu
jeet richtig Brunt, tuim. 4, u0 f.

(65) Ascon. in Pis. 3. Gleichzeitig nahm Pompeius Strabo eine Art Gebiets- und

Verwaltungsrcform vor, indem er Gaue von Súmmen in den Cocischen Alpen oberitali-

schen Gemeinden attribuierte; Plin. Nat. 3.138; vgl. Bruna, Anm. 4O 287 ff.; Brunt'
Anm. 4, 168. Ortsnamen wie Alba Pompeia, I3us Pompeia deuten wohl auf die admini'

srativen Tàúgkeiten dieses Mannes in Oberitalien hin.
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Itingst per nagistaUnerlangt hatten, v.crschaffte ihnen schlie8lich Caesar

das riimischc Biirgerrccht (66).

Es bleibt abschlieBend noch zu kl[ren, wie Rom das eroberte und roma-

nisierte cisalpine Gallien verwaltcte. Entgegen bisheriger Fo'rschungsmei-

nungen kam es nach dem Ende des Bundesgenossenkrieges nicht zur Kon-

stituieiung einer Provinz im Sinnc eines geogfaphisch fest umgrenzten Un-

tertanengebietes mit rcgebnii8ig wechselnden Statthaltern. Vielmehr wurde

Oberitalicn almAhtch provinzialisiert, indem seit dem sp[ten 3. Jh. immer

wieder Imperiumstr[gcr die lnteressen Roms watrnahmen. Bei ihnen han-

delrc es sich bis in das 1. Jh. hinein um Konsuln, gelegentlich auch um

Prfltoren. Cacsar war dcr erste, von dem wir definitiv wissen, da$ er die

Gattia Císalpinaals Prokonsul betrar Ihm folgten bis zu seiner Ermordung

Lcgaten nach (67).
Da die in Oberitalien amtierenden Imperiumstrliger vomehmlich militihi-

sche Aufgabcn wahmatrmcn, konnte sich schwerlich eine ordentliche Pro-

vinzialvernalUrng ennrickeln Ntr gclcgentlich, vor allem in Friedenszcitcn,

wcrdcn sich dic einzelncn Magistrate um die rechtlich-administrativen Be-

lange und Problemc ihres Amtsbezirtes gekiimrrert habcn, indcm sie in ihm

umherreisten. Als sich 171 in Ligurien nichts Bemerkenswertcs creignete,

bereiste der Konsul A. Atilius S€rtanus, nachdem er seine Soldatcn entwe-

der en$lasscn oder in das Winterlager geschickt hatte, sehr viele Stldte der

Gallía Ckalpiru.lihnliches berichet sptiter Caesar iiber sich (68).

Da solche Rundreisen wohl selten und unregelm?i$ig statÉanden, blieb

die Bevólkcrung bei grii8eren politischen und rechtlichen Streitigkeitcn, die

sie allein zu lósen nicht imstande war und / oder die eines neutralen

Schiedsrichters bedurften - zu nennen wliren hier insbesondere Grenzstrei-

tigkeiten zwischen Stadtgemeinden -, nichts anderes iibrig, als eine Ge-

sandtschaft an den in Norditalien weilenden Konsul (oder Prtitor) od€r, zu-

mal wenn kein Imperiurnstrfiger zugegen war, direkt an den Senat zu

schicken. Der Senat beauffragte dann, nachdem er eine Entscheidung gef?illt

hatte, einen Konsul mit der Lósung des Falles oder lieB ihn durch eine

Kommission klAren (69).

(66) Ewins, Anm. 51,91 ff.; Bruna, Anm. q,zn f.; Brunt, Anm.4, 168; Hardy,
..JRS' 6, 1916,72 ff.; \Volff, Anm. 50. 185 ff., nach ihm bestand in der Transpadana

vodibergehend ds itu Latii maius.
(67) F. M. Austtilttel, "Hermès' 116' 1988' ll7'122.
(68) Liv. 45.12.11; Caes. Galt. 1.54.3, 5-1.5, 8.23.3; SueL Cacs. 30'l und 56'5'

Ca€sar spricht von aorrvcttfrts agerc. Von einer Einteilun S der Gailia Cisalpina in convcn-

rus ist aber ansonsrcn nichts bekannt
(69) I LS 594.a,p4a" 5945, 594G1 LLRP 517 i Liv. 40. 16.56, 4l.n 34, 45. 13.10;

Plat Mar.27.4.
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Darúberhinaus konnte sich die Bevólkenrng Oberitaliens in juristischen

Fragen an die Pr[toren in Rom wenden, was aber hiichst selten vorkarn"

Zum einen verfiigten die stiidtischen Magistrate selbst iiber jurisdiktionelle

Kompetenzen, zum anderen hatten die Pr[toren prrefecti delegiert, die die

Rechtsprechung auf dem flachen Lande ausiibten. Wann deren Gerichts-

sprrengel Qtraefecurac) enstanden, lii8t sich nicht mchr sagen (70).- 
Bei einem derartigen Verwaltungssystem werden die verschiedenen

Stadt- und Stammesgemeinden ihre (Verwaltungr)Angelegenheiten noch

weitestgehend selbst geregelt haben. Doch erwies es sich fiir sie als vor-

teilhafCwenn sie sich in die Klientel eines einflu$rcichen Riimen, vor allem

eines Senators, begaben, der in Obcritalien ein Amt wahrgenomrncn hattc.

Bei der hohen Tahlanlmpcriumstrtigern in diesem Gebiet diirfte ihnen das

nicht schwer gefallen sein. Der Magistrat selbst oder AngehÓrigc seiner Fa-

milie konnten dann als Patron die Interessen der jeweiligen Gemeinden

wirksamer in Rom vertreten. Als Beispiel scien hier Q. Fabius Buteo und

die beiden Minucii genannt, die 168 bzur.ll7 nach Oberitalien reisten, um

Streitigkeiten zwischen Pisae und Luna sowie zwischen Genua und den

Veanií Inngeges rs schlichten. Q. Fabius Buteo hattc n?imlich 180 die Dc-

duktion einér Kolonie nach Luna geleitet, und derGroBvater d€r beiden Mi-
nucii war watrscheinlich Q. Minucius Thermus, der 197 unter and€rem ef-

folgreich gegen die Ligurer gekàmpft hatte (71).
-Infolge 

ihrer Nahe zu Rom, ihrer hohen Bevólkenrngszahl, die immct
neue Truppenaushebungen ermóglichte, und ihres Reichtums nahm die Gcl-

tía Cisalpiru schlieBlich eine Schlússelposition in der innenpolitischen Aus-

einandersetzung der Triumvirn ein. Bei Teilen der Senatsaristokratie, die

befiirchteten, da8 wie im Jahe 49 unter Caesar Lcgionen aus Oberitalien in

das ùbrrigc Italien einmarschieren kónnten, und sogar bei Caesar selbst kam

dalrcr der Wunsch auf, keinen (Pre)Magistratcn meln dort mit ernea impe-

rtrmt zabetrauen. Octavian realisierte dann nach der Schlacht bei Philippi 42

dieses Verlangen, nachdem dre Gallia Cisalpina seit der Ermordung seines

Adoptiwaters zu einem der wichtigsten Kriegsschauplàtze im Btirgerlrieg

(70) Bruna' Anm. 40. 250 ff. u. 280 ff.: Galsterer, Anm' 35, 27-32; U' Larfi'
..Athàn&um'64, 1986, Z ff; s. ferner cic. Fam. 13.14, wonaCh im Jshfo 46 ein Prltm
eirpn Fall bcrefB schuldcnzahlung m drc Gallia cisalír//6 arlbkverwies.

(71) Irs 5946; vgl. zu dieser Inschrift lamboglia, Anm. | (Liswia Ronanu'),2r0 ff.;

U. itatrt,..Historia- 35, 1986, 28G30?; Liv.40.43.1 und 45.13.10. Zur Bedeuung dcr

Parone im iglischen Bundesgenossensystem s. Galstercr, Anm. 35 . 138-142. Ob in P.

Aclius Ligrrr, M lzzals Konsul in Liguriar weilte, aufgrund xhtes cognnun"in ryry-l
der Ligqrer zu sehen ist, ist fraglich; Toynbee, Anm. 4, 634 fuim. 2. Ciccm (Fan. f3.13)

verhBte selbst 46 ein Empfetrlungsschreiben f$r eÀnan prtnccps muricipii Lntwuir an den

oberialischen'Sarhaltef M. Iunius Brutus.
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mit seinen Rivalen geworden war. Allerdings dauerte es noch his zum Fe-

bruar 40, bis die letaen Imperiumstràger aus Oberitalien abzogen. Danach

diente der norditalische Raum nur noch vorúbergehend wlihrend der Erobe-

rung der Alpen einem Prokonsul als províncía Q2). Mit ihrer Ma8nahme
verhinderten die Triumvirn, da8 sich zwischen der Apenninhalbinsel, die
immer mehr eine Sonderstellung im Rómischen Reich einnahrn, und Ober-
italien ein gravierender venraltungsrechtlicher Unterschied herausbildetc.

Die Auflósung der Proviw Gallia Cisalpiru bedeutete zweifelsohne eine

wichtige Zlisur in der Geschichte Oberitaliens. Diese MaBnahme trug nicht
zuleat auch einer allgemeinen Entwicklung des Landes Rechnung. Unter
r6mischer Herrschaft hatte die Gallia Cisalpina an wirtschaftlicher und
kultureller Bedeutung gewonnen und sich immer mehr dem úbrigen Italien
angeglichen. Es sei an dieser Stelle nur daran erinnert, da$ die Dichter Vergtl
und Catull sowie der Historiker Livius aus Oberitalien stammten. Mit der
durch die Auftrebung des Provinzstatus vollzogenen administrativen Eini-
gung Italiens grng somit ersunals dessen kulturelle Einigung einher.

Hierin und in deren Folgewirkung liegt schlic8lich die groBe historische
Bedeutung der Eingliederung Oberitaliens in das Rómische Reich. Blickt
man noch einmal zuriick, so hatte Rom diese Einigung nur nach langilihri-
gen, gewaltigen Kraftanstrengungen erreichen kónnen, denen dann eine
systematische Politik der Herrschafssicherung folgte. Die Klimpfe in Ober-
italien bestimmten infolgedessen vor allem in der 7*itnrch dem 2. Puni-

'schen Krieg die rómische AuBenpolitik. Im Vergleich dazu war das Enga-

gement der Rómer im griechischen Osten eher gering, zógernd und nicht
kontinuierlich.

Mit der Ausdehnung ihres Imperiums bis zum Alpenrand hatten die Ró-
mer zwar einc natiirliche, aber noch lange keine sichere und friedliche
Grenze erhalten. Sie sahen sich nun vor die Aufgabe gestellt, ihr neuge-

wonnenes Territorium gegen die Einf?ille alpiner oder transalpincr Vólker-
schaften zu schùtzen. Hierfiir waren sie jetzt aufgrund ihrer Erfahrungen in
Oberitalien bestens vorbercitet

Frankfurt am Main - Oberursel FRA}IK M. AUSBCITIEL

(ZZ) úUer Ae Auflósung der Provinz tiegen keine zeitgenóssischen Berichtc vor, son-

dem nur lnappc Beme.rkungen der beiden kaiserzeitlichen Hisoriker Cassius Dio und Ap-
pian. Dio (48.12.5) bemerkt lediglich fiir das Jahr 41, daB die GalliaTogua nunmehr zu

Italien gelróre. Appian (Civ . 5 .3 unú 5 .22) schreibt, da$ Octavian sie befreit bn . ihr ihre

Seb*ardigkeit gegeben habe. Zur Aufhebnung der Prrovinz und zum vortommen weiterer

Imperiumsràger in &r Gallit CisalpitwBntta, Anm.40,297 Anm. 18; Chevallier, Anm.

6, 120 ff.


