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Editorial / Editoriale, 5–19

Editorial

1889 entstand das Denkmal Walthers 
von der Vogelweide in Bozen, vier 
Jahre später errichtete man in Tri-
ent eine Statue zu Ehren Dante 
Alighieris. Der Rückgriff auf die 
Dichtung des Mittelalters zur Beto-
nung der jeweiligen nationalen 
Identität erscheint aus heutiger Sicht 
beinahe friedvoll, und doch waren 
beide Denkmale von Anfang an 
politisch aufgeladen. Ettore Tolomei 
forderte dann in den 1920er Jahren 
auch die Zerstörung des Bozner 
Walther-Denkmals, an seiner Stelle 
sollte Drusus geehrt werden – gerade 
jener Stiefsohn des Augustus, der  
15 v. Chr. gemeinsam mit seinem 
Bruder den Alpenraum für Rom 
erobert hatte. Die Herstellung einer 
Analogie zwischen der römischen 
und der italienischen Besitznahme 
des Landes ist allzu offensichtlich.1

 Weniger offensichtlich ist, dass 
das Konzept der Nation genauso 
während des 19.  Jahrhunderts ent-
stand wie jene akademischen Dis-
ziplinen, welche die Vergangenheit 
erforschen. Der Nationalismus fußte 
zunächst auch auf progressiven und 
sozialen Ideen, ehe ein aggressiver 
Chauvinismus die Überhand erlang-
te. In ähnlicher Bandbreite von 
möglichen Konzepten, Ideen und 
Fragestellungen haben Archäolo-
gie und Geschichtswissenschaft im  

1  Joachim Albrecht, Limesfiguren. 
Denkmalkriege in Südtirol. In: Werner 
K. Blessing/Stefan Kestler/Ulrich 
Wirz  (Hg.), Region – Nation – Vision. 
Festschrift für Karl Möckl, Bamberg  2005, 
S. 151–166, hier S. 155–159.

Editoriale

Nel 1889 a Bolzano venne inaugu-
rato il monumento a Walther von 
der Vogelweide e quattro anni dopo 
a Trento quello in onore di Dante 
Alighieri. Al giorno d’oggi far ricorso 
a numi tutelari della poesia medie-
vale per sottolineare le rispettive 
identità nazionali sembra un fatto 
quasi pacifico. All’epoca, invece, 
l’erezione di entrambi i monumenti 
ebbe fin dall’inizio una valenza poli-
tica. Subito dopo l’annessione, Ettore 
Tolomei non si stancò di chiedere 
l’allontanamento oltre il Brennero del 
monumento bolzanino a Walther. Al 
suo posto si sarebbe dovuto onorare 
Druso, il figlio adottivo di Augusto 
che nel 15  a.C., insieme al fratello, 
aveva posto la regione alpina sotto il 
controllo di Roma. Fin troppo eviden-
te è l’analogia tra la conquista romana 
e quella italiana del territorio.1

 Meno evidente è la contempo-
raneità, nel corso dell’Ottocento, 
dell’affermarsi del concetto di nazio-
ne e della nascita delle discipline 
accademiche che studiano il passa-
to. Inizialmente l’ideale nazionale 
faceva riferimento anche a principi 
progressisti e sociali, prima che un 
aggressivo sciovinismo prendesse il 
sopravvento. Anche l’archeologia e 
la storiografia ottocentesca e della 
prima metà del Novecento sviluppa-
rono un’ampia gamma di possibili 

1  Joachim Albrecht, Limesfiguren. 
Denkmalkriege in Südtirol. In: Werner K. 
Blessing/Stefan Kestler/Ulrich Wirz  (a 
cura di), Region – Nation – Vision. 
Festschrift für Karl Möckl, Bamberg  2005, 
pp. 151–166, qui pp. 155–159.
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19. und der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts verschiedenste und differen-
zierte Ansätze verfolgt. Gleichzeitig 
waren jedoch viele Forschende stark 
von politischen und nationalistischen 
Agenden geprägt und wollten antike 
und mittelalterliche Gesellschaften 
beinahe ausschließlich als Vorstufen 
und logische Entwicklungsschritte 
hin zu den modernen Nationen ihrer 
eigenen Zeit verstehen. Nach 1919 
verschärfte sich die wissenschaftliche 
und die politische Debatte in Italien 
wie im deutschen Sprachraum weiter. 
Wollte der schon genannte Ettore 
Tolomei (1865–1952) nachweisen, 
dass Südtirol immer schon römisch 
geprägt gewesen sei, man also nur die 
verschüttete italianità der Bevölke-
rung freilegen müsse, reagierten Inns-
brucker Historiker wie Richard Heu-
berger (1884–1968) mit harschen 
Thesen bezüglich einer schnellen 
und gewaltsamen Germanisierung 
des Alpenraums durch die bairische 
Eroberung des frühen Mittelalters 
und einem möglichst alten, tief ver-
wurzeltem Deutschtum.2 Residuen 

2  Einen guten Überblick über diese 
„Historikerkriege“ in der heutigen 
Europaregion gibt der Sammelband: 
Giuseppe Albertoni/Marco Bellabarba/
Emanuele Curzel  (Hg.), La storia va alla 
guerra. Storici dell’area trentino-tirolese 
tra polemiche nazionali e primo conflitto 
mondiale (Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Studi 
e Ricerche  18), Trento  2018. Daraus seien 
zwei Beiträge zu den im Text genannten 
Herren zitiert: Davide Allegri, L’“Archivio 
per l’Alto Adige” e la memoria del 1809. 
In: Ebenda, S. 93–108; Hannes Obermair, 
Nation-Building facendo edizioni? Il ‚Tiroler 
Urkundenbuch‘, Richard Heuberger, Franz 
Huter e Otto Stolz. In: Ebenda, S. 285–300;  
vgl. zudem Wolfgang Strobl, Drusus 
pater? Ettore Tolomeis rastloser Kampf für 
die Apotheose des römischen Feldherrn 
Drusus durch das faschistische Regime 

concetti, idee e questioni, seguendo 
una varietà di approcci. Allo stesso 
tempo, però, numerosi ricercatori 
venivano influenzati da istanze poli-
tiche e nazionaliste, che li spingevano 
a interpretare le società antiche e 
medievali quasi esclusivamente come 
fasi anticipatrici di un logico sviluppo 
verso le moderne nazioni del loro 
tempo. Dopo il 1919 il dibattito 
accademico e politico si inasprì ulte-
riormente, sia in Italia che nell’area 
di lingua tedesca. Da un lato, il già 
citato Ettore Tolomei (1865–1952) 
voleva dimostrare che l’impronta 
romana in Alto Adige non era mai 
venuta meno e perciò occorreva solo 
rimuovere la patina dell’intedesca-
mento per riscoprire l’italianità della 
popolazione locale. Dall’altro lato, 
storici di Innsbruck come Richard 
Heuberger (1884–1968) reagirono 
con aggressive tesi su una rapida e 
violenta germanizzazione della regio-
ne alpina nell’alto medioevo attra-
verso la conquista bavara e quindi su 
un germanesimo (Deutschtum) il più 
possibile antico e radicato.2

2  Un’efficace panoramica di questa “guerra tra 
storici” nell’area dell’attuale Euroregione del 
Tirolo-Alto Adige-Trentino viene fornita dal 
volume collettaneo Giuseppe Albertoni/
Marco Bellabarba/Emanuele Curzel (a 
cura di), La storia va alla guerra. Storici dell’a-
rea trentino-tirolese tra polemiche nazionali 
e primo conflitto mondiale (Università degli 
Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e 
Filosofia, Studi e Ricerche 18), Trento 2018. 
Di esso si citano qui due contributi: Davide 
Allegri, L’“Archivio per l’Alto Adige” e 
la memoria del 1809. In: Ivi, pp.  93–108; 
Hannes Obermair, Nation-Building facen-
do edizioni? Il ‘Tiroler Urkundenbuch’, 
Richard Heuberger, Franz Huter e Otto 
Stolz. In: Ivi, pp.  285–300. Cfr. inoltre 
Wolfgang Strobl, Drusus pater? Ettore 
Tolomeis rastloser Kampf für die Apotheose 
des römischen Feldherrn Drusus durch das 
faschistische Regime in Italien (1922‒1943). 
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solcher Reaktionen auf die Kriege 
und nationalen Auseinandersetzun-
gen des 19. und 20.  Jahrhunderts 
finden sich immer noch, nicht nur im 
allgemeinen historischen Bewusstsein 
der Öffentlichkeit, sondern auch in 
Konzepten und Interpretationen der 
Wissenschaft.3 Man darf insgesamt 
feststellen: Das erste Jahrtausend 
unserer Zeitrechnung ist überla-
den mit Ursprungserzählungen, 
Geschichtsbildern und Meistererzäh-
lungen, was natürlich keineswegs nur 
für das alte Tirol gilt.4

in Italien (1922‒1943). In: Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 93 (2013), S. 303–362; Gisela 
Framke, Im Kampf um Südtirol. Ettore 
Tolomei (1865–1952) und das „Archivio 
per l’Alto Adige“, Tübingen  1987; Harald 
Kofler, Richard Heuberger (1884–1968). 
Historiker zwischen Politik und Wissenschaft 
(Schlern-Schriften 369), Innsbruck 2018.

3  Margarita Díaz-Andreu, A World History 
of Nineteenth-Century Archaeology. 
Nationalism, Colonialism, and the 
Past (Oxford Studies in the History of 
Archaeology), Oxford  2007; Walter 
Pohl, Political Uses of Ethnicity in 
Early Medieval Europe. In: University of 
Cologne Forum Ethnicity as a Political 
Resource  (Hg.), Ethnicity as a Political 
Resource. Conceptualizations across 
Disciplines, Regions, and Periods, Bielefeld 
2015, S. 201–208; Walter Pohl, Varietà 
etnica nell’Europa meticcia dell’alto medio-
evo. In: Giorgio Cracco/Jacques Le 
Goff/Hagen Keller/Gerolamo Ortalli 
(Hg.), Europa in costruzione. La forza 
delle identità, la ricerca di unità (seco-
li  IX–XIII), Bologna  2006, S.  55–72; 
Roland Steinacher, Die Umgestaltung 
der römischen Welt zwischen Antike und 
Mittelalter. Perspektiven der Forschung.  
In: Peter Geiss/Konrad Vössing (Hg.), Die 
Völkerwanderung. Mythos – Forschung 
– Vermittlung (Wissenschaft und 
Lehrerbildung 5), Bonn 2020, S. 37–70.

4  Christoph Hartung von Hartungen, 
Romanen und Germanen im natio-
nalen Spannungsfeld Tirols des 19. und 
20.  Jahrhunderts. In: Walter Landi  (Hg.), 
Romanen & Germanen im Herzen der 
Alpen zwischen 5. und 8.  Jahrhundert, 
Bozen 2015, S. 161–214.

Alcuni residui di queste reazioni 
culturali alle guerre e ai conflitti 
nazionali del XIX e XX  secolo sono 
ancora presenti non solo a livello di 
opinione pubblica nella coscienza sto-
rica comune, bensì anche in concetti 
e interpretazioni a livello accademi-
co.3 In generale si può affermare che 
il primo millennio della nostra era 
abbonda di miti fondativi, immagi-
nari storici e narrazioni dominanti, 
cosa che ovviamente non vale solo per 
il Tirolo storico.4

  In: Quellen und Forschungen aus itali-
enischenArchiven und Bibliotheken  93 
(2013), pp.  303–362; Gisela Framke, Im 
Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei (1865–
1952) und das „Archivio per l’Alto Adige“, 
Tübingen  1987; Harald Kofler, Richard 
Heuberger (1884–1968): Historiker zwi-
schen Politik und Wissenschaft (Schlern-
Schriften 369), Innsbruck 2018.

3  Margarita Díaz-Andreu, A World History 
of Nineteenth-Century Archaeology. 
Nationalism, Colonialism, and the 
Past (Oxford Studies in the History of 
Archaeology), Oxford  2007; Walter Pohl, 
Political Uses of Ethnicity in Early Medieval 
Europe. In: University of Cologne Forum 
Ethnicity as a Political Resource  (Hg.), 
Ethnicity as a Political Resource: Con-
ceptualizations across Disciplines, Regions, 
and Periods, Bielefeld 2015, S. 201–208; 
Walter Pohl, Varietà etnica nell’Europa 
meticcia dell’alto medioevo. In: Giorgio 
Cracco/Jacques Le Goff/Hagen Keller/
Gerolamo Ortalli (a cura di), Europa in 
costruzione. La forza delle identità, la ricerca 
di unità (secoli  IX–XIII), Bologna  2006, 
pp.  55–72; Roland Steinacher, Die 
Umgestaltung der römischen Welt zwischen 
Antike und Mittelalter. Perspektiven der 
Forschung. In: Peter Geiss/Konrad 
Vössing, Die Völkerwanderung. Mythos – 
Forschung – Vermittlung (Wissenschaft und 
Lehrerbildung 5), Bonn 2020, pp. 37–70. 

4  Christoph Hartung von Hartungen, 
Romani e Germani nel dibattito nazionale in 
Tirolo fra XIX e XX secolo. In: Walter Landi 
(a cura di), Romani e Germani nel cuore 
delle Alpi tra V e VIII secolo, Bolzano 2015, 
pp. 161–214.

GR/SR 33 (2024), 1Editorial / Editoriale, 5–19



8

Historikerinnen und Historiker 
wie Andrea Giardina5 und Elvira 
Migliario6 haben wiederholt da- 
rauf hingewiesen, wie abwegig die 
Identifikation des modernen italie-
nischen Staates mit dem römischen 
Imperium sei. Gleichzeitig haben 
Archäologinnen und Archäologen 
wie Hans-Jürgen Eggers,7 Sebas-
tian Brather,8 oder Siân Jones9 
Rückgriffe auf Kollektividentitäten 
der vormodernen Vergangenheit 
als Projektionsflächen für mo- 
derne Nationalgefühle kritisiert. 
Insbesondere im Hinblick auf die 
bewegten Umbruchszeiten zwischen 
Spätantike und Frühmittelalter 
wurde diese Problematik in den 
letzten Jahrzehnten sowohl von his-
torischer als auch archäologischer 

5  Andrea Giardina, L’Italia romana. Storie di 
un’identità incompiuta, Roma/Bari  22000; 
Andrea Giardina/André Vauchez, Il mito 
di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, 
Storia e società, Roma/Bari 2000.

6  Elvira Migliario, Tra storia locale e grande 
storia: il dibattito storiografico e politico 
sulla romanità nelle Alpi Orientali. In: Studi 
trentini. Storia 94 (2015), 2, S. 341–351.

7  Hans Jürgen Eggers, Das Problem der 
ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. 
In: Horst Kirchner  (Hg.), Ur- und 
Frühgeschichte als historische Wissenschaft. 
Festschrift zum 60.  Geburtstag von Ernst 
Wahle, Heidelberg 1950, S. 49–59.

8  Sebastian Brather, Ethnische Identitäten 
als Konstrukte der frühgeschichtlichen 
Archäologie. In: Germania  78 (2000), 
S.  139–177; Sebastian Brather, Ethnische 
Interpretationen in der frühgeschichtlichen 
Archäologie. Geschichte, Grundlagen und 
Alternativen (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd. 42), Berlin/
New York 2004.

9  Siân Jones, The Archaeology of Ethnicity. 
Constructing Identities in the Past and 
Present, New York 2003.

Storici e storiche come Andrea Giar-
dina5 ed Elvira Migliario6 hanno più 
volte sottolineato quanto sia fuor-
viante identificare lo Stato italiano 
moderno con l’impero romano. Allo 
stesso tempo, archeologi come Hans-
Jürgen Eggers,7 Sebastian Brather8 e 
Siân Jones9 hanno criticato il ricorso 
alle identità collettive premoderne 
come proiezioni dei moderni sen-
timenti nazionali. Tale questione 
è stata intensamente discussa negli 
ultimi decenni, sia in ambito sto-
rico che archeologico, soprattutto 
in relazione alle movimentate fasi 
di transizione tra il tardo antico e il 

5  Andrea Giardina, L’Italia romana. Storie di 
un’identità incompiuta, Roma/Bari  22000; 
Andrea Giardina/André Vauchez, Il mito 
di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, 
Storia e società, Roma/Bari 2000.

6  Elvira Migliario, Tra storia locale e grande 
storia: il dibattito storiografico e politico 
sulla romanità nelle Alpi Orientali. In: Studi 
trentini Storia 94 (2015), 2, pp. 341–351.

7  Hans Jürgen Eggers, Das Problem der 
ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. 
In: Horst Kirchner  (a cura di), Ur- und 
Frühgeschichte als historische Wissenschaft. 
Festschrift zum 60.  Geburtstag von Ernst 
Wahle, Heidelberg 1950, pp. 49–59 

8  Sebastian Brather, Ethnische Identitäten 
als Konstrukte der frühgeschichtlichen 
Archäologie. In: Germania  78 (2000), 
pp. 139–177; Sebastian Brather, Ethnische 
Interpretationen in der frühgeschichtlichen 
Archäologie. Geschichte, Grundlagen und 
Alternativen (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd. 42), Berlin/
New York 2004.

9  Siân Jones, The Archaeology of Ethnicity. 
Constructing Identities in the Past and 
Present, New York 2003.
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Seite intensiv diskutiert.10 Anselmo 
Baroni und Elvira Migliario brachten 
2006 ein Sonderheft von Geschichte 
und Region / Storia e Regione mit dem 
Titel Übergänge / Transiti heraus, das 
sich ebenso wie dieses Heft mit dem 
Übergang von der Antike ins Früh-
mittelalter widmete. Der zeitliche 
und räumliche Rahmen war freilich 
größer als unser Vorhaben, wurde 
doch der gesamte Alpenraum in den 
Blick genommen.11

 Die Gleichsetzung oder direkte 
Herleitung gegenwärtiger nationaler 
Identitäten mit historisch überliefer-

10  Brather, Ethnische Interpretationen 
in der frühgeschichtlichen Archäologie; 
Hubert Fehr, Am Anfang war das Volk? 
Die Entstehung der bajuwarischen Identität 
als archäologisches und interdisziplinä-
res Problem. In: Walter Pohl/Mathias 
Mehofer  (Hg.), Archaeology of Identity 
– Archäologie der Identität, Wien  2010, 
S.  211–223; Barbara Hausmair, Buried in 
Ruins. Early Medieval Burial Communities 
and Late Antique Sites in Northwestern 
Noricum Ripense. In: Irene Bavuso/Angelo 
Castrorao Barba  (Hg.), The European 
Countryside during the Migration Period. 
Patterns of Change from Iberia to the 
Caucasus (300–700  CE) (Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde 
Ergänzungsbd. 137), Berlin/New York 2023, 
S. 173–199; Walter Pohl, Romanness: A 
Multiple Identity and Its Changes. In: 
Early Medieval Europe 22/4 (2014), S. 
406–418; Pohl, Political Uses of Ethnicity 
in Early Medieval Europe, S. 201–208; 
Philipp v. Rummel, Habitus barbarus: 
Kleidung und Repräsentation spätantiker 
Eliten im 4. und 5. Jahrhundert (Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde 
Ergänzungsbd. 55), Berlin/New York 2007; 
Roland Steinacher, Rom und die Barbaren: 
Völker im Alpen- und Donauraum, 
Stuttgart  2017, S.  18–53; Mischa Meier/
Steffen Patzold, Gene und Geschichte: Was 
die Archäogenetik zur Geschichtsforschung 
beitragen kann, Stuttgart 2021.

11  Anselmo Baroni/Elvira Migliario, 
Editorial/Editoriale. In: Geschichte und 
Region/Storia e Regione  15 (2006), 2, 
pp. 5–11; Anselmo Baroni, Città e regioni 
tra storia locale e grande storia. Qualche 
riflessione a partire dal caso alpino. In: Ivi, 
pp. 96–106.

primo Medioevo.10 Anselmo Baroni 
ed Elvira Migliario curarono nel 
2006 un numero di Geschichte und 
Region  /  Storia e Regione intitolato 
Übergänge  /  Transiti, che, come il 
presente, si incentrava sul passaggio 
dall’antichità all’alto Medioevo. Il 
quadro temporale e spaziale era certa-
mente più ampio del nostro progetto, 
in quanto prendeva in considerazione 
l’intero arco alpino.11

 Nella mentalità comune è ancora 
presente l’equiparazione o la diretta 
derivazione delle attuali identità 
nazionali rispetto a gruppi e comuni-

10  Brather, Ethnische Interpretationen 
in der frühgeschichtlichen Archäologie; 
Hubert Fehr, Am Anfang war das Volk? 
Die Entstehung der bajuwarischen Identität 
als archäologisches und interdisziplinä-
res Problem. In: Walter Pohl/Mathias 
Mehofer (a cura di), Archaeology of Identity 
– Archäologie der Identität, Wien  2010, 
pp. 211–223; Barbara Hausmair, Buried in 
Ruins. Early Medieval Burial Communities 
and Late Antique Sites in Northwestern 
Noricum Ripense. In: Irene Bavuso/
Angelo Castrorao Barba  (a cura di), The 
European Countryside during the Migration 
Period. Patterns of Change from Iberia to 
the Caucasus (300–700  CE) (Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde 
Ergänzungsbd. 137), Berlin/New York 2023, 
pp. 173–199; Walter Pohl, Romanness. A 
Multiple Identity and Its Changes. In: Early 
Medieval Europe  22 (2014), 4, pp.  406–
418; Pohl, Political Uses of Ethnicity, 
pp. 201–208; Philipp v. Rummel, Habitus 
barbarous. Kleidung und Repräsentation 
spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert 
(Reallexikon der Germanischen Alter-
tumskunde Ergänzungsbd.  55), Berlin/
New York 2007; Roland Steinacher, Rom 
und die Barbaren. Völker im Alpen- und 
Donauraum, Stuttgart  2017, pp.  18–53; 
Mischa Meier/Steffen Patzold, Gene 
und Geschichte: Was die Archäogenetik 
zur Geschichtsforschung beitragen kann, 
Stuttgart 2021. 

11  Anselmo Baroni/Elvira Migliario, 
Editorial/Editoriale. In: Geschichte und 
Region  /  Storia e Regione  15 (2006), 2, 
S. 5–11; Anselmo Baroni, Città e regioni tra 
storia locale e grande storia. Qualche rifles-
sione a partire dal caso alpino. In: Ebenda, 
S. 96–106.
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ten Personenverbänden und Gemein-
schaften spukt immer noch in den 
Köpfen. Ein verbreitetes Geschichts-
bild sieht die deutschsprachige Bevöl-
kerung Tirols von germanischen Bai-
ern abstammen, die direkt nach dem 
Abzug der römischen Bevölkerung in 
die Alpentäler eingefallen seien. In 
solchen einfachen Erklärungen wäre 
die heutige ladinische Minderheit 
dann eine von den bairischen Einfal-
lenden verschonte ‚Restbevölkerung‘, 
eine Verdrängung der nunmehrigen 
‚Romaninnen und Romanen‘ in 
‚Rückzugsgebiete‘ sei erfolgt.12 Sol-
che Meistererzählungen führten, 
parallel zur historischen Entwicklung 
der letzten beiden Jahrhunderte, zu 
festgefahrenen Vorstellungen von 
Erobernden und Unterworfenen, von 
distinkter ethnischer und sprachli-
cher Abgrenzung.13

 In den letzten Jahrzehnten wurde 
es möglich, die vorhandenen histori-
schen Quellen – sowohl schriftliche 
wie auch archäologische und kunst-
historische – kritischer zu betrachten, 
insbesondere durch ein verstärktes 
Bewusstsein für das ganz unterschied-
liche Aussagepotential verschiedener 
Quellengattungen und ihrer jeweils 
spezifischen Entstehungskontexte 
sowie der differenzierten methodi-
schen Zugriffe der an der Erforschung 
12  Richard Heuberger, Rätien im Altertum 

und Frühmittelalter. Forschungen 
und Darstellung (Schlern-Schriften. 
Veröffentlichungen zur Landeskunde von 
Südtirol 20), Innsbruck 1932, S. 145–167.

13  Roland Steinacher, Von Rätien und 
Noricum zu Tirol. Geschichtsbilder und 
Meistererzählungen für das erste Jahrtausend 
unserer Zeit. In: Ulrich Leitner  (Hg.), 
Berg & Leute. Tirol als Landschaft und 
Identität, Schriften zur Politischen Ästhetik 
1, Innsbruck 2014, S. 132–62.

tà storicamente tramandate. Secondo 
una diffusa immagine storica, la 
popolazione di lingua tedesca del 
Tirolo discende dai Bavari germanici 
che avrebbero invaso le valli alpine 
subito dopo il ritiro da parte della 
popolazione romana. Secondo que-
ste semplicistiche interpretazioni, 
l’attuale minoranza ladina sarebbe 
quindi una “popolazione residua” 
risparmiata dall’invasione bavara; 
si sarebbe dunque verificato uno 
spostamento degli ormai romanici 
e romaniche in “zone di ritirata”.12 
Queste narrazioni dominanti, che 
correvano parallelamente agli svi-
luppi storici degli ultimi due secoli, 
portarono a radicate rappresentazioni 
di una storia fatta di conquistatori e 
conquistati nonché di rigide demar-
cazioni etniche e linguistiche.13

 Negli ultimi decenni è diventato 
possibile analizzare più criticamente 
le fonti storiche disponibili (scrit-
te, archeologiche, storico-artistiche) 
soprattutto grazie a una rafforzata 
consapevolezza del potenziale insito 
nelle informazioni assai differenziate 
che provengono dalle varie tipologie 
di fonti e dei loro specifici contesti di 
origine, nonché dei diversi approcci 
metodologici delle singole discipline 
coinvolte nella ricerca. Quest’ulti-
ma si trova oggi a rispondere a una 
12  Richard Heuberger, Rätien im Altertum 

und Frühmittelalter. Forschungen 
und Darstellung (Schlern-Schriften. 
Veröffentlichungen zur Landeskunde von 
Südtirol 20), Innsbruck 1932, pp. 145–167.

13  Roland Steinacher, Von Rätien und 
Noricum zu Tirol. Geschichtsbilder und 
Meistererzählungen für das erste Jahrtausend 
unserer Zeit. In: Ulrich Leitner  (a cura 
di), Berg & Leute. Tirol als Landschaft 
und Identität (Schriften zur Politischen 
Ästhetik 1), Innsbruck 2014, pp. 132–162.
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beteiligten Disziplinen. Verschie-
denste Fragen sind heute zu beant-
worten: War das Römische Reich 
tatsächlich so einheitlich, wie man 
lange annahm? Welche Rolle spielten 
regionale Identitäten, Ethnien und 
Sprachen in diesem Imperium?14

 Für die Spätantike und das frühe 
Mittelalter gilt es zu fragen: Gab es 
tatsächlich einen scharf ausgeprägten 
Gegensatz zwischen bairischen ‚Ger-
manen‘ und alpenländischen ‚‚Roma-
nen‘? Waren solche Identitätsdiskurse 
überhaupt für ein Gros der damaligen 
Bevölkerung von Relevanz und falls ja 
ließe sich eine solche Unterscheidung 
anhand der materiellen Kultur nach-
weisen? Welche Bevölkerungsgrup-
pen und wirtschaftlichen, sozialen 
oder politischen Aspekte gesellschaft-
lichen Lebens sind in den unter-
schiedlichen Überlieferungssträngen 
repräsentiert? Zudem wurden – aus 
guten Gründen – ethnische Begriffe 
wie ‚germanisch‘ und ‚romanisch‘ 
grundsätzlich in Frage gestellt. Letzt-
lich stammen solche Einteilungen aus 
der Sprachwissenschaft, und es gilt 
zu überprüfen, ob sie für historische 
oder archäologische Fragestellungen 
überhaupt brauchbar sind.15

14  Giardina, L’Italia romana; Fritz Mitthof, 
Zur Neustiftung von Identität unter 
imperialer Herrschaft: Die Provinzen des 
Römischen Reiches als ethnische Entitäten. 
In: Walter Pohl/Clemens Gantner/Richard 
Payne (Hg.), Visions of Community in the 
Post-Roman World. The West, Byzantium 
and the Islamic World 300–1100, 
Farnham 2012, S. 61–72.

15  Giuseppe Albertoni, Romanen und 
Germanen als geschichtswissenschaftliche 
Frage. In: Walter Landi  (Hg.), Romanen 
& Germanen im Herzen der Alpen zwi-
schen 5. und 8.  Jahrhundert, Bozen  2015, 
S. 17–27; Walter Pohl, Walchen, 
Römer und ‚Romanen‘ – Einleitung. In: 

grande varietà di domande: l’impero 
romano era davvero così unitario 
come a lungo si è creduto? Che ruolo 
avevano in questo impero le identità 
regionali, le etnie e le lingue?14

 Per quanto riguarda il tardo antico 
e l’alto medioevo, la questione è la 
seguente: esisteva davvero una netta 
contrapposizione tra i Bavari “ger-
manici” e i “romani” alpini? Questi 
discorsi identitari erano davvero 
rilevanti per la maggior parte della 
popolazione dell’epoca e, in caso 
affermativo, tale distinzione potrebbe 
essere documentata sulla base della 
cultura materiale? Quali gruppi di 
popolazione e quali aspetti economici, 
sociali o politici della vita comunitaria 
sono rappresentati nei diversi segmen-
ti della tradizione? Si aggiunga inoltre 
che, per buone ragioni, termini etnici 
come “germanico” e “romanzo” sono 
stati messi fortemente in discussione. 
In fondo, tali classificazioni derivano 
dalla linguistica ed è quindi importan-
te valutare se esse siano utili anche per 
le questioni storiche o archeologiche.15

14  Giardina, L’Italia romana; Fritz Mitthof, 
Zur Neustiftung von Identität unter 
imperialer Herrschaft: Die Provinzen des 
Römischen Reiches als ethnische Entitäten. 
In: Walter Pohl/Clemens Gantner/
Richard Payne  (a cura di), Visions of 
Community in the Post-Roman World. The 
West, Byzantium and the Islamic World 
300–1100, Farnham 2012, pp. 61–72.

15  Giuseppe Albertoni, Romani e Germani 
come questione storiografica. In: Walter 
Landi  (a cura di), Romani e Germani 
nel cuore delle Alpi tra V e VIII  secolo, 
Bolzano  2015, pp.  17–27; Walter Pohl, 
Walchen, Römer und ‘Romanen’ – 
Einleitung. In: Walter Pohl/Ingrid Hartl/
Wolfgang Haubrichs  (a cura di), Walchen, 
Romanen und Latini (Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 21), Wien 2017, 
pp.  9–29; Roland Steinacher, Rome 
and Its Created Northerners. In: Matthias 
Friedrich/James M. Harland  (a cura di), 
Interrogating the ‘Germanic’. A Category 
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In Teilen des oberen Inntals oder dem 
Vinschgau sprachen die Bewohner-
innen und Bewohner der Täler bis in 
das 17. Jahrhundert eine Variante des 
spätantiken Lateins. Die Walchen- 
und Walennamen des bairischen und 
salzburgischen Voralpenraums und 
die Nennung von Romani in Urkun-
den sind – ebenso wie romanische 
Ortsnamen – Hinweise auf ein jahr-
hundertelanges Nebeneinander ver-
schiedener Sprachen. Personen- und 
Ortsnamen wie Fremdbezeichnungen 
sind die Grundlagen solcher Überle-
gungen. Rätoromanisch, Ladinisch 
und Furlanisch werden noch heute 
in den Alpen gesprochen. Vor der 
Entstehung des frühmodernen Staats 
in der Neuzeit waren die sprachlichen 
Verhältnisse oftmals vielseitig und fle-
xibel, Mehrsprachigkeit ist jedenfalls 
bei den führenden sozialen Schichten 
anzunehmen.16

Walter Pohl/Ingrid Hartl/Wolfgang 
Haubrichs  (Hg.), Walchen, Romanen 
und Latini (Forschungen zur Geschichte 
des Mittelalters 21), Wien  2017, S.  9–29; 
Roland Steinacher, Rome and Its Created 
Northerners. In: Matthias Friedrich/
James M. Harland  (Hg.), Interrogating 
the ‚Germanic‘. A Category and its Use 
in Late Antiquity and the Early Middle 
Ages (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd.  123), 
Berlin/New York  2021, S.  31–66; Hubert 
Fehr, Germanen und Romanen im 
Merowingerreich. Frühgeschichtliche Archäo- 
logie zwischen Wissenschaft und Zeit-
geschehen (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd. 68), Berlin/
New York 2010, S. 22–59.

16  Wolfgang Haubrichs, Baiern, Romanen und 
Andere. Sprachen, Namen, Gruppen südlich 
der Donau und in den östlichen Alpen wäh-
rend des frühen Mittelalters. In: Zeitschrift 
für bayerische Landesgeschichte  69 (2006), 
S.  395–465; Herwig Wolfram, Die früh-
mittelalterliche Romania im Donau- und 
Ostalpenraum. In: Pohl/Hartl/Haubrichs 
(Hg.), Walchen, Romanen und Latini, 
S.  27–58; Peter Wiesinger, Die Romanen 
im frühmittelalterlichen bayerisch-österrei-

In alcune zone dell’alta valle dell’Inn 
o della Val Venosta, gli abitanti par-
lavano una variante del latino tardo-
antico fino al XVII  secolo. Oltre ai 
toponimi, i nomi di origine romanza 
(Walchen- e Walennamen) dell’area 
prealpina bavarese e salisburghese 
nonché la menzione di Romani nei 
documenti sono prova della coesis-
tenza secolare di lingue diverse. Alla 
base di queste considerazioni vi sono 
nomi di persona, toponimi e termini 
stranieri. Ancora oggi nelle Alpi si 
parlano il retoromanzo, il ladino e il 
furlan. Prima che, in età moderna, 
si sviluppasse lo Stato premoderno, 
i rapporti linguistici erano spesso 
flessibili e diversificati e, almeno tra le 
classi sociali dominanti, si può ipotiz-
zare un multilinguismo.16

 Nella prima metà del millennio, 
il territorio montuoso a nord e a sud 
del Brennero e lungo il Reno alpino 
era controllato e organizzato dall’I-
talia. La situazione cambiò nel corso 

and its Use in Late Antiquity and the Early 
Middle Ages (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd.  123), 
Berlin/New York  2021, pp.  31–66; 
Hubert Fehr, Germanen und Romanen 
im Merowingerreich. Frühgeschichtliche 
Archäologie zwischen Wissenschaft und 
Zeitgeschehen (Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde Ergänzungsbd.  68), Berlin/
New York 2010, pp. 22–59.

16  Wolfgang Haubrichs, Baiern, Romanen 
und Andere. Sprachen, Namen, Gruppen 
südlich der Donau und in den öst-
lichen Alpen während des frühen 
Mittelalters. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte  69 (2006), pp.  395–465; 
Herwig Wolfram, Die frühmittelalterliche 
Romania im Donau- und Ostalpenraum. 
In: Pohl/Hartl/Haubrichs  (a cura di), 
Walchen, Romanen und Latini, pp. 27–58; 
Peter Wiesinger, Die Romanen im früh-
mittelalterlichen bayerisch-österreichischen 
Raum aus namenkundlicher und sprachwis-
senschaftlicher Sicht. In: Ivi, pp.  87–112; 
Johannes Kramer, Ladinisch. In: Ivi, 
pp. 221–232.
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Während der ersten Hälfte des ersten 
Jahrtausends n. Chr. wurde das Land 
in den Bergen nördlich und südlich 
des Brenners und am Alpenrhein von 
Italien aus kontrolliert und organisiert. 
Im Laufe des 6. Jahrhunderts änderte 
sich dies, denn der zentrale, hege-
moniale Bezugspunkt des römischen 
Zentrums löste sich auf, kleinteiligere 
politische Gebilde entstanden. Gleich-
zeitig bestand kontinuierlich eine 
überregionale kirchliche Organisation 
mit lateinischer Tradition. Die lang-
same und komplexe Umgestaltung 
der römischen Welt in der zweiten 
Jahrtausendhälfte bedingte einerseits 
ausgeprägte lokale politische und 
militärische Strukturen, andererseits 
die Etablierung einer fränkischen 
Großraumkontrolle aus Gallien her-
aus. Grenzen und Räume veränderten 
sich, römische Strukturen prägten 
jedoch zunächst die frühmittelalter-
liche Entwicklung. Wie sehr und wie 
lange die römische Provinzorganisati-
on und ihre militärischen Aspekte in 
den Tälern eine Kontinuität hatten, ist 
eine herausfordernde Problematik.17 

chischen Raum aus namenkundlicher und 
sprachwissenschaftlicher Sicht. In: Ebenda, 
S. 87–112; Johannes Kramer, Ladinisch. In: 
Ebenda, S. 221–232.

17  Herwig Wolfram, Grenzen und Räume. 
Geschichte Österreichs vor seiner Ent-
stehung 378–907 (Österreichische Ge- 
schichte  3), Wien  1995, S.  22–48; Stefan 
Ridder, Spätantike Grundlagen der 
Grenzorganisation im frühmittelalter-
lichen Dukat Baiern. In: Maximilian 
Diesenberger/Stefan Eichert/Katharina 
Winckler  (Hg.), Der Ostalpenraum im 
Frühmittelalter – Herrschaftsstrukturen, 
Raumorganisation und archäologisch-his-
torischer Vergleich (Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 23), Wien 2020, 
S.  259–266; Irmtraut Heitmeier, Das 
Inntal. Siedlungs- und Raumentwicklung 
eines Alpentales im Schnittpunkt der 
politischen Interessen von der römischen 

del VI  secolo, quando venne meno 
l’egemonia di Roma quale centro di 
riferimento ed emersero entità poli-
tiche più piccole. Allo stesso tempo, 
però, continuò a esistere a livel-
lo sovraregionale un’organizzazione 
ecclesiastica di tradizione latina. La 
lenta e complessa trasformazione del 
mondo romano nella seconda metà 
del millennio portò, da un lato, all’af-
fermarsi di distinte strutture politiche 
e militari locali e, dall’altro, all’in-
staurarsi del controllo dei Franchi su 
una vasta area della Gallia. I confini e 
gli spazi subirono cambiamenti, ma 
le strutture romane continuarono 
inizialmente a caratterizzare anche 
gli sviluppi altomedievali. Una delle 
questioni più stimolanti per la ricerca 
è definire in che misura e per quanto 
tempo l’organizzazione provincia-
le romana e i suoi aspetti militari 
ebbero continuità nelle valli.17 Su tali 

17  Herwig Wolfram, Grenzen und Räume. 
Geschichte Österreichs vor seiner 
Entstehung 378–907 (Österreichische 
Geschichte  3), Wien  1995, pp.  22–48; 
Stefan Ridder, Spätantike Grundlagen 
der Grenzorganisation im frühmittel-
alterlichen Dukat Baiern. In: Maximilian 
Diesenberger/Stefan Eichert/Katharina 
Winckler  (a cura di), Der Ostalpenraum 
im Frühmittelalter – Herrschaftsstrukturen, 
Raumorganisation und archäologisch-histori-
scher Vergleich (Forschungen zur Geschichte 
des Mittelalters  23), Wien  2020, pp.  259–
266; Irmtraut Heitmeier, Das Inntal. 
Siedlungs- und Raumentwicklung eines 
Alpentales im Schnittpunkt der politischen 
Interessen von der römischen Okkupation 
bis in die Zeit Karls des Großen (Studien 
zur Frühgeschichte des historischen Tiroler 
Raumes  1), Innsbruck  2005; Barbara 
Hausmair, Some Remarks on Society 
and Settlement Dynamics in the Early 
Medieval Alpine Foothills of North-Western 
Noricum. In: Österreichische Gesellschaft 
für Mittelalterarchäologie (a cura di), 
Zwischen Spätantike und Jahrtausendwende: 
Eine Zeit der Neuorientierung und 
Neukonstituierung – Das archäologische 
Bild aufgrund von Siedlungen (Beiträge zur 

GR/SR 33 (2024), 1Editorial / Editoriale, 5–19



14

Diesen Fragestellungen ist das vorlie-
gende Heft gewidmet.
 Für die alpinen Gebiete der 
ehemaligen raetischen Provinz ist 
die Überlieferungslage ausgespro-
chen komplex und herausfordernd. 
Die schriftlichen Quellen sind – 
mit wenigen Ausnahmen – wenig 
umfangreich sowie für manche Zeit-
räume äußerst spärlich, Unklarheiten 
und Widersprüche keine Seltenheit. 
Die archäologische Forschung hat in 
den vergangenen Jahrzehnten große 
Fortschritte gemacht. Doch haben 
heute verschiedene Bundesländer, 
Kantone und Provinzen dreier Staa-
ten Anteil am Territorium der einsti-
gen römischen Provinz Raetien und 
ihrer Folgeräume. Die historische 
Entwicklung einzelner Landesar-
chäologien, fachliche Foki und Res-
sourcen der Denkmalbehörden und 
archäologischen Institutionen der 
jeweiligen Regionen sind dabei stark 
von modernen nationalen Grenzen, 
Gesetzen und mit nationalem Gedan-
kengut belasteten Forschungstradi-
tionen determiniert, die den eher 
heterogenen Forschungsstand einer 
auch topografisch sehr diversifizierten 

Okkupation bis in die Zeit Karls des Großen 
(Studien zur Frühgeschichte des historischen 
Tiroler Raumes 1), Innsbruck 2005; Barbara 
Hausmair, Some Remarks on Society 
and Settlement Dynamics in the Early 
Medieval Alpine Foothills of North-Western 
Noricum. In: Österreichische Gesellschaft 
für Mittelalterarchäologie (Hg.), Zwischen 
Spätantike und Jahrtausendwende: 
Eine Zeit der Neuorientierung und 
Neukonstituierung – Das archäologische 
Bild aufgrund von Siedlungen  (Beiträge 
zur Mittelalterarchäologie in Österreich 
38), Wien 2022, S.  89–106; Steinacher, 
Von Rätien und Noricum zu Tirol, S. 143–
146; Steinacher, Rom und die Barbaren, 
S. 31–40.

domande si incentra il presente 
numero.
 Per le aree alpine dell’ex provincia 
retica, la situazione delle fonti è estre-
mamente complessa e impegnativa. 
A parte qualche eccezione, le fonti 
scritte sono generalmente limitate e 
per alcuni periodi estremamente scar-
ne; non sono rare, inoltre, ambiguità 
e contraddizioni. La ricerca archeo-
logica ha fatto certo grandi progressi 
negli ultimi decenni. Tuttavia non va 
dimenticato che il territorio dell’ex 
provincia romana della Raetia e delle 
realtà successive è oggi ripartito tra i 
vari Bundesländer, Cantoni e Provin-
ce di tre distinti Stati.
 Sviluppi storici delle archeologie 
provinciali, orientamenti, indirizzi 
professionali e risorse delle autorità e 
istituzioni preposte alla ricerca arche-
ologica nelle rispettive regioni sono 
fortemente influenzati dai moderni 
confini nazionali, dalle leggi e dalle 
tradizioni di ricerca contrassegnate da 
istanze nazionali; tutto ciò è alla base 
della sostanziale eterogeneità dello 
stato della ricerca in un paesaggio 
che è inoltre assai diversificato anche 
a livello topografico. Per esempio, 
i siti archeologici possono essere 
facilmente identificati sulle pianure 
coltivate delle aree prealpine, utiliz-
zando immagini satellitari e fotografie 
aeree, sondaggi e metodi non invasivi 
di prospezione geofisica. Nelle aree di 
alta montagna, la situazione è molto 
diversa per le condizioni topografiche 

Mittelalterarchäologie in Österreich  38), 
Wien  2022, pp.  89–106; Steinacher, Von 
Rätien und Noricum zu Tirol, pp.  143–
146; Steinacher, Rom und die Barbaren, 
pp. 31–40.

GR/SR 33 (2024), 1 Von Raetien nach Tirol / Dalla Raetia al Tirolo



15

Landschaft bedingen. So lassen sich 
etwa in den agrarisch genutzten Ebe-
nen des voralpinen Bereichs archäo-
logische Fundplätze durch Fern- 
erkundung mittels Satelliten- und 
Luftbildern oder ALS-Daten sowie 
non-invasiven geophysikalischen Pro-
spektionen recht gut identifizieren. 
Im hochalpinen Bereich stellt sich 
die Situation schon aufgrund der 
topografischen und klimatischen 
Bedingungen, die enormen Einfluss 
auf den archäologischen Formati-
onsprozess haben, ganz anders dar, 
obgleich hier Verkehrsinfrastruktur, 
Raststationen oder Heiligtümer aber 
ebenso zu erwarten/vermuten sind 
wie entlang der Hauptverkehrswege 
in den Tälern und Ebenen. Gleichzei-
tig sind archäologische Entdeckun-
gen stets stark gebunden an moderne 
Bau- und Infrastrukturprojekte, 
sodass der Kenntnisstand zur Fund-
landschaft immer vor dem Hinter-
grund moderner Investitions- und 
Entwicklungsprojekte zu betrachten 
ist. Zudem arbeitet die moderne 
Archäologie hochspezialisiert und 
mit großer Detailtiefe, vielfach unter 
Hinzuziehung komplexer naturwis-
senschaftlicher Verfahren. Der über-
regionale Vergleich und Austausch 
zwischen den Disziplinen, der Ver-
such, eine gemeinsame Perspektive zu 
erarbeiten, wird auch dadurch immer 
herausfordernder. Zusammenarbeit 
und Diskussion in diesen Kontexten 
anzuregen, ist ein weiteres Ziel dieses 
Themenhefts.
 Die hier veröffentlichten Aufsätze 
gliedern sich in zwei Teile. Die ersten 
drei Beiträge versuchen einen histori-

e climatiche che hanno un’enorme 
influenza sulla formazione archeolo-
gica. Ma anche qui sarebbe probabile 
trovare aree di sosta, strade e santuari 
in egual misura rispetto alle principali 
vie di comunicazione a valle. Allo 
stesso tempo, le scoperte archeo-
logiche sono sempre strettamente 
legate ai moderni progetti edilizi e 
di infrastrutture. Ciò significa che 
lo stato di conoscenza del paesaggio 
archeologico va sempre considerato 
sullo sfondo dei moderni progetti di 
investimento e sviluppo. Inoltre, l’ar-
cheologia moderna è altamente spe-
cializzata e mirata all’approfondimen-
to dei dettagli, perlopiù con l’utilizzo 
di complessi metodi scientifici. Di 
conseguenza anche il confronto e lo 
scambio sovraregionale tra le discipli-
ne, e quindi il tentativo di sviluppare 
una prospettiva comune, diventa una 
sfida sempre più impegnativa. Stimo-
lare la cooperazione e la discussione 
in questi contesti è un altro obiettivo 
di questo numero monografico.
 I saggi qui pubblicati si distri-
buiscono in due parti. I primi tre 
contributi cercano di fornire un 
profilo storico e archeologico del 
primo millennio nelle aree alpine 
della provincia romana della Raetia e 
delle realtà territoriali altomedievali 
ad essa succedute e mirano a inserire 
le numerose questioni ancora aperte, 
i problemi e le incertezze della ricerca 
all’interno di un più ampio contesto.
 Il primo contributo del co-curatore 
Roland Steinacher, partendo dalla sto-
ria romana delle aree alpine della Rae-
tia e dal problema della loro organizza-
zione politica, indaga anche all’interno 
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schen und archäologischen Überblick 
zum ersten Jahrtausend in den alpi-
nen Gebieten der römischen Provinz 
Raetien wie ihrer frühmittelalterli-
chen Folgeräume zu geben, und die 
vielen offenen Debatten, Forschungs-
probleme und Ungewissheiten in grö-
ßere Kontexte einzuordnen. Der erste 
Beitrag des Herausgebers Roland 
Steinacher untersucht ausgehend von 
der römischen Geschichte der alpi-
nen Gebiete Raetiens und der Frage 
nach der politischen Gliederung 
auch unterhalb der Provinzverwal-
tung Brüche und Kontinuitäten hin 
zum frühmittelalterlichen bairischen 
Dukat und dem Gebiet von Chur. 
Denkbar, dass die alpinen Gebiete 
der ehemaligen Raetia Secunda, also 
Inn-, Wipp- und Eisacktal, vergleich-
bar mit Churraetien strukturiert 
waren, um eine Pufferzone zwischen 
Baiern und Italien zu schaffen. Wei-
tere archäologische und historische 
Untersuchungen in diesem Raum 
sind nötig, um hier ein klareres Bild 
zu gewinnen.
 Gerald Grabherr bietet einen breit 
angelegten archäologischen Über-
blick der römischen Provinz Raetia, 
wieder mit einem Schwerpunkt zum 
alpinen Teil. Die Provinz umfasste 
den zentralen Alpenraum und das 
Alpenvorland und stellte für Rom in 
erster Linie einen Transitraum dar. 
Die Alpen schließen Italien nach 
Norden hin ab und die Überwindung 
der entsprechenden Pässe ermöglich-
te den Handel und Warenverkehr. 
Ihre Kontrolle war auch von großer 
strategischer Bedeutung für die Herr-
schaft über Italien. Zwei Problem-

dell’amministrazione provinciale scarti 
e continuità tra il ducato bavaro alto-
medievale e l’area di Coira. È ipotiz-
zabile che le aree alpine dell’ex Raetia 
secunda (cioè valle dell’Inn, Wipptal 
e val d’Isarco) fossero strutturate in 
modo analogo alla Raetia Curiensis con 
lo scopo di creare una “zona cuscinet-
to” tra il territorio di insediamento dei 
Bavari e l’Italia. Un quadro più chiaro 
potrà venire solo da ulteriori ricerche 
archeologiche e storiche in quest’area.
 Gerald Grabherr offre un’ampia 
panoramica della provincia romana 
della Raetia, sempre con particolare 
attenzione alla parte alpina, sotto il 
profilo archeologico. La provincia 
comprendeva l’area alpina centrale 
e quella prealpina e rappresentava 
per Roma soprattutto uno spazio di 
transito. Le Alpi chiudevano l’Italia 
a settentrione e l’attraversamento dei 
passi alpini rendeva possibile il com-
mercio e la circolazione delle merci. 
Il loro controllo era inoltre di grande 
importanza strategica per il dominio 
sull’Italia. Al riguardo emergono due 
problematiche. In primo luogo, sono 
rare le interpretazioni sovraregionali 
relative agli attuali territori della 
Svizzera, dell’Italia, della Germania 
meridionale e dell’Austria, dato che 
le rispettive ricerche archeologiche 
nazionali si fermano spesso ai confini 
moderni. In secondo luogo, il nume-
ro complessivo del materiale epigra-
fico della provincia è relativamente 
scarso; per questo le fonti archeolo-
giche sono di particolare importanza 
per valutare gli insediamenti urbani e 
semi-urbani, le vie di comunicazione 
e la popolazione.
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komplexe zeigen sich: Erstens sind 
raumübergreifende Darstellungen für 
die modernen schweizerischen, ita-
lienischen, süddeutschen und öster-
reichischen Gebiete selten, weil die 
jeweilige nationale archäologische 
Forschung oftmals an den moder-
nen Grenzen Halt macht. Zweitens 
kennen wir verhältnismäßig wenige 
Inschriften aus der Provinz insge-
samt, weshalb den archäologischen 
Quellen zur Beurteilung städtischer 
und quasistädtischer Siedlungen, der 
Verkehrswege und der Bevölkerung 
eine besondere Bedeutung zukommt.
 Annina Wyss Schildknecht und 
Marcus Zagermann schildern aus 
archäologischer Perspektive die lange 
Spätantike (3. bis 8.  Jahrhun-
dert n. Chr.) mit all ihren politischen, 
sozialen und religiösen Umbrüchen. 
Die Hauptstädte Augsburg und Chur 
wurden kleiner, blieben aber kirchli-
che, militärische und zivile Zentralor-
te. Gleichzeitig entstanden Höhen-
siedlungen, die von einer Siedlungs-
verlagerung zeugen. Ein Übergang 
von der Brand- zur Körperbestattung 
ab dem 4.  Jahrhundert wie die ab 
dem 5.  Jahrhundert vereinzelt und 
ab dem 7./8.  Jahrhundert regelhafte 
Organisation der Siedlungen um 
Kirchenbauten ist festzustellen. Beide 
archäologischen Beiträge des ersten 
Teils zeichnen sich durch einen selten 
im Druck gebotenen transnationalen 
Überblickscharakter aus.
 Es folgen drei Beiträge mit spezi-
fischen Fragestellungen und Analysen 
zu Inschriften, ethnographischen 
Listen und Karten sowie der archäo-
logischen Situation im heutigen 

 Annina Wyss e Marcus Zager-
mann descrivono in prospettiva 
archeologica il lungo periodo del 
tardo antico (III–VIII  secolo  d.C.) 
con tutti i suoi sconvolgimenti poli-
tici, sociali e religiosi. I capoluoghi 
di Augusta e Curia divennero più 
piccoli, ma rimasero centri eccle-
siastici, militari e civili. Allo stesso 
tempo sorsero insediamenti in quota, 
che testimoniano uno spostamento 
insediativo. Riguardo alle sepolture, 
si può osservare il passaggio dalla cre-
mazione all’inumazione a partire dal 
IV  secolo, mentre l’organizzazione 
degli insediamenti intorno a edifici 
ecclesiastici compare sporadicamente 
a partire dal V secolo e diventa regola-
re dal VII/VIII. Entrambi i contributi 
archeologici di questa prima parte si 
distinguono per una capacità di com-
parazione transnazionale raramente 
riscontrabile.
 Seguono tre saggi incentrati su 
specifiche analisi e questioni, che 
riguardano rispettivamente liste e 
mappe etnografiche, epigrafi e la 
situazione archeologica nell’odierno 
Trentino. Salvatore Liccardo utilizza 
liste e mappe del tardo antico, con i 
loro toponimi ed etnonimi, per inda-
gare i modelli di rappresentazione 
spaziale dell’epoca. Di tali strumenti 
viene in particolare sottolineata la 
tendenza a integrare con flessibilità 
i dati provenienti dalla geopolitica 
contemporanea all’interno dei riferi-
menti classici derivati dall’auctoritas 
dell’età antica. 
 Martin Bauer-Zetzmann for-
nisce un quadro d’insieme delle 
iscrizioni funerarie e di culto roma-
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Trentino. Salvatore Liccardo arbeitet 
anhand spätantiker Listen und Kar-
ten zur Geographie und Ethnogra-
phie der Alpen. Auf antiker Gelehr-
samkeit fußend wird eine flexible und 
dynamische Landschaft politisch und 
militärisch agierender Verbände mit 
ethnischen Bezeichnungen fassbar. 
Der Beitrag stellt Verbindungen und 
Assoziationen mit überregionalen 
Fragen her.
 Martin Bauer-Zetzmann gibt 
einen Überblick über die römerzeit-
lichen Grab- und Kultinschriften im 
inneralpinen Grenzraum von Nori-
cum, Raetia und Italia. Meist waren 
es römische Bürger, die als Zugezo-
gene einer Verwaltungstätigkeit nach-
gingen. Auffallend ist eine Häufung 
von Grab- und Kultinschriften rund 
um die beiden Zollstationen statio 
Maiensis im Etschtal (für den galli-
schen Zollbezirk) und Waidbruck/
Subla. Zudem wird ein Inschriften-
fragment aus Castelfeder ediert und 
zur Diskussion gestellt.
 Schließlich rundet Elisa Possenti 
die Perspektive nach Süden hin ab 
und schildert die Entwicklungen im 
Trentino zwischen dem 3. und dem 
beginnenden 9.  Jahrhundert aus 
archäologischer Perspektive. Durch 
die Gegenüberstellung von Fund-
landschaften in urbanen Zentren wie 
Verona und Trient mit dem ländli-
chen Hinterland zeigt sie Kontinu-
itäten, Brüche und Veränderungen 
in den politischen, wirtschaftlichen 
und religiösen Strukturen von der 
Spätantike, über die gotische und 
langobardische Herrschaft bis zur 
Eingliederung der Regionen in die 

ne nell’area alpina al confine tra 
Noricum, Raetia e Italia. La maggior 
parte di esse è riferibile a cittadini 
romani che si erano trasferiti nella 
zona per svolgere attività ammi-
nistrative. Emerge una notevole 
presenza di iscrizioni funerarie e di 
culto intorno alle due stazioni doga-
nali: la statio Maiensis nella Val d’A-
dige (per la circoscrizione doganale 
gallica) e a Ponte Gardena/Sublavio-
ne (per quella illirica). Viene inoltre 
editato e presentato alla discussione 
un frammento epigrafico prove-
niente da Castelfeder.
Il contributo di Elisa Possenti, infi-
ne, completa la prospettiva verso sud 
e descrive le risultanze archeologiche 
circa gli sviluppi nell’area trentina tra 
il III  secolo e l’inizio del IX. Con-
frontando i paesaggi archeologici dei 
centri urbani come Verona e Trento 
con l’entroterra rurale, l’autrice 
segnala continuità, cesure e transi-
zioni nelle strutture politiche, eco-
nomiche e religiose dal tardo antico, 
passando per il dominio gotico e 
longobardo, fino all’incorporazione 
delle regioni nell’amministrazione 
carolingia.
 Attraverso la sinergia fra tutte 
queste diverse prospettive disciplina-
ri e regionali, questo numero mono-
grafico vuole offrire una panoramica 
completa dell’attuale status quo della 
ricerca sugli sviluppi della provincia 
della Raetia e sulla sua successiva 
organizzazione territoriale. Nel suo 
insieme il volume intende mettere 
in evidenza prospettive e potenzialità 
delle diverse discipline, contribuire a 
un confronto più intenso e sovrare-
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karolingische Verwaltung anhand der 
Archäologie auf.
 Durch die Zusammenführung 
dieser unterschiedlichen fachlichen 
sowie regionalen Perspektiven bietet 
das Sonderheft einen umfassenden 
Einblick in den aktuellen status quo 
der Forschung zur Entwicklung der 
Provinz Raetia und der ihr folgenden 
territorialen Organisation. Insgesamt 
soll der Band dabei die Potentiale und 
Perspektiven der unterschiedlichen 
Disziplinen hervorheben, zu einem 
intensiveren, länderübergreifenden 
Diskurs zwischen den Fächern bei-
tragen und so als Ausgangsbasis für 
weitere Debatten und zukünftige 
gemeinsame Forschungen dienen.

Roland Steinacher 
und Barbara Hausmair

gionale tra le materie e fungere così 
da punto di partenza per ulteriori 
dibattiti e future ricerche comuni.

Roland Steinacher e 
Barbara Hausmair
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