
dicht vor dem Lager des Labienus, bald, um dessen Lage zu 
erkunden, bald, um eine Unterredung mit Labfenus zu ver
langen oder um ihn einzuschiichtern; dabei schleuderten 
die Reiter in der Regel samtlich ihre Spielle ins Lager. 
(4) Labienus behielt seine Mannschaften im Lager und
suchte· auf alle mi:igliche Weise qen Feind in der Annahpie,
da6 er sich fiirchte, zu bestarken. 247 

58. So wurde denn Indutiomarus taglich dreister und wagte
sich immer niiher ans Lager heran. Da lie6 Labienus alle 
Reiter, die er von den Nachbarstii.mmen aufgeboten hat'te, 
in ein und derselben Nacht ins Lager einriicken und hielt 
sie unter so strenger Bewachung,_ da6 die Sache unmi:iglich 
verraten werden oder da6 Kunde davon zu den Treverern 
gelangen konnte. (2) Wie er es Tag fiir Tag gewohnt- war, 
kam· Indutiomar1,1s unterdes an� Lager heran und brachte 
dasdbst einen gro6en Teil des Tages zu. Seine Reiter schos-

, sen und forderten unter lauten Schmiihungen unsere Leute 
zum Kampfe hera�s. (3) Doch antworteten diese nicht. Da 
ritten ·die Feinde, sobald sie es fiir richtig hielten, gegen 
Abend ohne jede Ordnung zuriick. (4) Jetzt !ie6 Labienus 
pli:itzlich seine gesamte'Reiterei aus zwei Toren•einen Aus
fall machen. In der, wie er sp�ter sah, richtigen Annahme, 
der Feind werde voller Schrecken die Flucht ergreifen, gab 
er ·den ausdriicklichen Befehl, sich einz-ig und allein auf In
dutiomarus zu stiirzen; niemand solle einen anderen ver
wunden, ehe er nieht sehe, da6 Indutiomarus tot sei. Dieser 
sollte niimlich

0

nicht dadurch, da6 man sich mit den and�ren 
aufhielt, Zeit zur Flucht gewinnen. (5) Denen, die ihn ti:iten 
wiirden, versprach ,Labienus hohe Belohnung; zur Unter
stiitzung der Reiterei lie6 er Kohorten nachriicken. (6) Der 
Erfolg etwies den Plan des Labienus als richtig. Da sich alle 
nur auf einen stiirzten, konnte man Indutiomarus gerade 
'noch in der Furt eines Flusse� stellen. Man hieb ihn nieder 
und brachte seinen: Kopf ins Lager. Auf ihrem Riickwege 
ti:iteten die Reiter dann noch, wessen sie habhaft werden . 
konnten. (7) Auf die Kunde hieryon liefen die bereits ver
sammelten Streitkrafte der Eburonen 'und Nervier wieder 
auseinander, und C�esar hat

0

te nunmehr etwas.mehr Ruh� 
in Gallien. 

SECHSTES BUCH 

DIE EREIGNISSE DES JAHRES 53 v. u. Z. 

" 

I. Die r<;:ampfe in Norpgallien (Kap. 1-8)
IL Caesars zweiter Rheiniibergang (Kap. 9 und 10)

III. Die Gall_ier und Germanen (Kap. 11-28)
IV. Der Rachezug gegen Ambiorix und die Eburonen

(Kap. 29-_44) . ·

,, 



I. Die Kampfe in Nordgallien (IS:ap. 1-8)

, Arphebungen und Rii.rtungen (Kap. 1) 

' 1. Aus vielen Grunden mullte Caesar einen grofleren Auf-. 
stand in Gallien erwarten. Deshalb lief� er <lurch die Lega
ten Marcus Silanus, Gajus Antistius Reginus und Titus Sex
tius eine n�ue Aushebung·vornehmen. (2) Gleichzeitig bat 
er den Prokons.ul Gnaeus Pompejus, da er selbst im l.tlter
esse des· Staates unter Beibehaltung des militarischen Ober
befehls vor der Stadt Rom bleibe, den Befehl zu geben, dafl 
die Mannschaften aus dem diesseitigen .Gallien, die er, 
Pompejus, als Konsul den f ahneneid hafre schworen !assen, 
wiedec eini:iickten und zu Caesar· stieflen. (3). Es war nam- 1lich nach Caesars Ansicht auch fiir die Zukunft von grofler 
Bedeucung fiir das romische Ansehen in Gallien, wenn man 
bier sehe, dafl Itafiens Hilfsquellen stark genug seien, einen 
'v erlust im Kriege nicht blofl in kurzer Zeit zu ersetzen, 
sondern die Truppenmacht sogar noch I zu verstiirken. 
( 4) Pompejus248 erfiillte Caesars Bitte ebenso gem aus politi
schen wie aus personlichen Riicksichten, und Caesars Lega
ten fiihrten die Aushebung rasch <lurch. So waren noch vor
Ausgang d_es Winter's �rei Legionen neu aufgestelli und
nach Gallien gebracht und ,die unter Quintus Titurius verlo
renen Kohort'en in doppelter . Starke ersetzt. Mit dieser
schnellen und statken Heereserganzung249 bewies. Caesar,
was das romische, Volk dank seiner Staatsverfassung und
seinen Hilfsquellen Zll leisten ve�mochte.

Einfa,ll ins Land der Nervier. Unruhen bei den Senonen: Landtag 
in Lutetia Parisioriitm (Paris). Unter:werfeng ·der Menapier und 
Niederl(l-ge der Treveref (Kap. 2-8) 

2. Nach dem obenerwahnten T�de des Indutiomarus iiber-
trugen die Treverer den Oberbefehl- seinen Verwandten.
Diese wurden nicht miide, die benachbarten Germanen auf
zuwiegeln und ihnen Geldzahlungen .zu versprechen.
(2) Als sie bei den niichsten Nachbatn' nichts erreiohten,
versuch1en sie es bei den entfernter Wohnenden. Wirklich
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fan.den sich au'ch einige Stamme, die sich anschlieBen woll-
ten. Sie verpflichteten' sich eidlich untereinander, und die 
Gallier- leisteten <lurch Stellung von Geiseln Sicherheit fiir 
das Geld. Mit Ambiorix schlofl man ein Biindnis und einen 
Vertrag. (:?) Dies alles blieb Ca;sa.r nicht verborgen, und er 
sah, dafl man iiberall zum Kriege riistete: die Nervier, 
Aduatuker und Menapier, im Bµnde mit alien Germanen 
auf dem linken Rheinufer, standen unter Waffen; die Seno
ne� erschiene·n ·auf seinen Befehl nicht urid machten mit 
den Karnuten und anderen Nachbarstammen gemeinsame 
Sache; und die Treverer schlieGlich suchten du'rch eine Ge
sandtschaft nach der ;J,nderen die' Germat;ten aufzuwiegeln. 
Infolgedessen glaubte Caesar diesmal zeitiger an den Krieg 
denken zu miissen._ 
3. Noch vor Ende des Winters zog er daher die vier niichst
liegenden Legionen250 zusammen .und riickte unvermutet
ins Land der Nervier ein. (2) ByVor diese �ich sammeln
o,der fliichten konnten, erbeutete Caesar e1ne.gro6e Menge
Vieh, machte_ zahlreiche Gefangene und iiberliefl beides
den Soldaten als Beute. Dadurch sowie <lurch Verwiistung
der Felder zwang er_ die Nervier, sich zu unterwerfen und
l.hm Geiselh zu stellen. (3) So hatte Caesar rasch das Unter�
nehmen durchgefiihrt ·und JieG nun die Legionen wieder in
ihre Winterquartiere einriicken. (4) Zu Beginn des Friih
jahrs berief er, wie er es in Gallien eingefuhrt hatte, einen
Landtag. Auf ihm erschienen alle mit Ausnahme der Seno
nen, Karnuten und Treverer. Das war in Caesars Augen der
Anfang von Krieg und· Abfall. Damit man nµn sehe, c.la�
ihm alles andere minder wichtig sei, verlegte er den L,md
tag nach Lutetia251 im Lande der Parisier. (5) Sie waren die
untilittelbaren Nachbarn q.er, Senonen mid batten mit die
sen in, alten Zeiten e inen Staat gebildet, ,standen aber an
geblich dem neuen Ktiegsplan fern. (6) Caesar teilte dies al
les ·den Mannschaften von der Rednerbiihne aus mit, trat
noch an demselben Tage_ den Marsch , ins Senonen)and an
und erreichte es in Eilmiirschen.
4. Auf die Nachricht von Caesars Anmarsch hieG Acco, der
Anstifter der Ve,rschworung, die Landbevolkenmg sich in
die Stadte fliichten. Wahrend sie jedoch noch dabei war
und ehe sie den-_ Befehl vollstiindig ausfiihren konnte,
wurde das Eintreffon d�r Ro�er genieldet. (2) Notgedrun-
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gen gaben die Senonen ihren ,Plan auf und liefien durch Ge
sandte Caesar um Verzeihung bitten. Den Zutritt vermittel
ten ihnen die Raduer, in deren Schutz ihr Stamm von alters 
her stand. (3) Auf Bitten der Raduer verzieh Caesar den Se
nonen und nahni ihre E�tschuldigung an, weil der Sommer,· 
wie er meinte, die Zeit fiir den bevorstehenden Krieg, nicht 
aber fiir eine gerichtlic-he Untersuchung war.252 (4) So ver
langte er von den Senonen hundert Geiseln, di� er den Ra
duern zur Bewachung iibediefi. (5) Auch- die Karnuten 
schickten Gesandte und Geiseln dorthin; sie b,edienten sich 
dabei der Fiirsprache der Remer, unter deren Schutz sie 
standen, und erhielten den gleichen Bescheid. (6) Datauf 
fiihrte Caesar den Land tag zu • Ende und erlegte den Stam-

- men di,e Stellung vo� Reiterei auf.
· -

5. So hatte Caesar in d\esem Teile Galliens die Ruhe wie
derhergesrellt. und konnte sich nun mit ganzer Seele auf
den Krieg mh den Ttevetern und Ambiorix werfen. (2) Ca
varinus mufite ihn mit der Reiterei seines Stammes beglei
ten, damit nicht ' die personliche Erbitterung des V ertriebe
nen253 oder der Rafi aer Senonen, den er ,sich zugezogen 
hatte, Anla,fi zu einem Aufs,tand werde. (3) Nunmehr iiber
legte sich Caesar, der iiberzeugt war, d_af3 Ambiorix nicht,in 
einer offenen Feldschlacht. kampfen wolle, 'was fiir Plane 
dieser sonst noch haben konne. ( 4) Die Menapier waten 
Nachbarn des Eburonenlandes. Durch · ununt'erbrochene. 
Siimpfe und ·Walder geschiitzt, waren sie die e�nzigen in 
Gallien, die noch ni_emals· Caesar durch Gesanctte um ,Frie
den gebeten hatten. Mit ihnen stand Ambior.ix, wie Caesar 
wufite, in Gastfreundschaft. Ebenso hatte jener - auch das 
war ihm bekannr - mit den Germafien dutch Vermittlung 
der Treverer Freundschaft geschlossen. (5) Diese Hilfsquel
len, so meinte Cae.sar, mufite er deni' Gegner abschneiden, 
ehe er ihn selbst angriff; sonst werde er sich im Falle (:!er 
Not entweder ·bei den· Menapiern in Sicherheit bringen 
oder sich gezwungen sehen, , mit den rechtsrheinischen 
Stammen gei:neinsame Sache zu ,machen. (6) Infolgedessen 
schickte Caesar d�s Gepack seines ga.nz,en Heeres zu Labie
nus ins Trevererland und setzte zwei Legionen ebendorthin 
in M.ar&ch; er selbst zog mh fiinf_kampfbereiten Legionen 
ins Land der Menapier. (7) ,Diese hatten ke).he Stteitma'cht 
zusammengezogen; sie vertrauten dem Schutz, den i�r 
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Land bot, und brachten sich mit all ihrer Rabe in den Wal
dern und Si.impfen in Sicherheit. 
6. Caesar verteilte sein� Truppen au£ sich, den Legaten,Ga
jus·Fabius :und den Quastor Marcus Crassus. Dann liefi er in
Bile Bohle'ndamme herstellen und riickte in dtei Heeressau
len an. Gehqfte und Dorf er gingen in Flammen au£, tmd ·
efo.e grofie Menge Vieh und. Menschen wurde erbeutet.
(2) Dadurch sahen sich die Menapier gezwungen, durch
Gesandte Caesar um Frieden zu oitten. (3J Dieser erklarte
nach Annahme der Geiseln, er werde sie als Feinde behan
deln, wenn sie Ambiorix oder <lessen Abgesandten bei sjch
Aufnahme gewahtteh. (4) Nach Ordnung der Verhaltnisse
bei. d,en Menapiem lie£ Caesar den Atrebaten Commius mit.
der R�iterei bei ihnen zuriick mit dem Auftrag,'·sie zu'iiber
wachen, und· marschierte dann ins Land der Treverer.
7. Unterdessen hatten die Treverer grofie Massyn Fufivolk
und R_eiterei zusammengezogen und · trafen, Anstalten, La
bienus mit seiner einen Legion; die bei ihnen iiberwintert
hatte, anzugreifen. (2) Schon w:iren sie nur noch zwei Ta
gesmarsche von ihm entfernt, als sie erfuhren, es seien zwei
Legionen·von Caesar eingetroffen. (3) Da schlugen sie in ei
ner Entfernung von fiinfaehn Mellen (22,5 km) ein Lager
au£ und besthlossen, daselbst die germanischen Hilfstrup
pen zu erwartert. (4) L.abienus durchschaute zwar ihren
Plan, hoffte ab'er, �n ihrer Unbesonnenheit wiirden sie ihm
irgendeine Gelegenhe'it zum Kampfe geben. Er liefi daher
nur fiinf,Kohorten zum.Schutze des Gepacks im Lager zu
riick, zog mit den iibrigen· fiinfundzwanzig Kohorten und
mit starker Reiterei gegen den Feind und sch.lug in einer
Entfernung von nur einer Meile (1,5 km) ein befestigtes La
ger al.if. (5) Von 'dem Feinde trennte ihn ein Flufi mit stei
let?, Ufern, der nur schwer zu passierei:J. war.254 Labienus ·
hatte nicht die AbsicHt, ihn zu iiberschreiten, glaubte aber
a'uch nicht,' dafi die -'Fein'de den Ubergang wagen wiirden.
(6) Von Tag zu Tag stiegderen Hoffnung auf die Ank;unft
der Hilfstruppen. Daher erklarie Labienus absichtlich ganz
offentlich, bei dem Geriicht von dem Anmatsch·der Germa
nen wo�fe er"sei� und seines Heeres. Geschick nicht aufs
Spiel setzen; am folgenden Morgen werde ei den Riick
niarsch antreten.- (7) Schnell hinterbrachte man diese Aufie
rung ·den Feinden; demi es war ganz natiirlich, dafi von den

'r 
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vielen Reitern der Gallier etliche gallisch gesinnt waren. 
(8) In einem Kriegsrat, den Labienus noch wahrend der
Nacht einberief, legte er den Militii.rtribunen und Zenturio
nen erster Ordnung seinen Plan dar. Darauf liefi er mit
mehr 1..ii.rm und U rtruhe, als es sons t beim rornischeil V olke ii b
lich ist, das Lager abbrechen; dadurch wollte er die Feinde
um so e4er in deni Verdacht, daG er sich fiirchte, bestii.rken.
(9) So sah sein Aufbruch wie Flucht aus. Auch davon er
hielten d·ie ·Gallier bc::i ,der s6 grofien Nii.he der beiden' Lager

, noch vor Tagesanbruch dutch ihre Aufklii.rer Kenntnis. 
8 .. Kaum natte·des Labienus Nachhut das Lager hinter sich, 
als · die Gallier sich gegenseitig zuriefen, sie wollten sich 
doch nicht die erhoffte Beute entgehen !assen. Bei der Mut
losigkeit der Romer werde es zu lange dauern, wenn sie auf 
die germanischen Hilfstruppen warten wollten. Auch dulde 

.es ihre Ehre nicht, daB sie mit eineu sokhen Truppenmasse 
keinen Angriff auf .·eine so kleine Schar wagten, die noch 
dazu auf der Flucht und <lurch ihr Gepii.ck im Kampfe be
hindert sei. Ohne Zi:igern gingen sie daher uber den Flufi 
und begannen auf einerri fiir sie ungunstigen Gelande25.5' 

den Kampf. (2) Labienus, der das vorausgesehen hatte, 
wollte nun die gesamte Macht des Feindes iiber den Flufi 
heriiberlocken; deshalb setzte er seinen scheinbaren Ab
marsch fort. (3) Danp. schickte er <las Gepii.ck ein Stiick vor
aus und liefi es auf eine Anhi:ihe brin'gen. Den Soldaten 
aber rief er zu: ,,Da haqt ihr die ersehn.te Gdegenheit! 
(4) Auf einem unwegsamen und ungunstigen Gelii.nde ist
der Feind in eurer Hand! Beweist uns als Fuhrern dieselbe 

. Tapferkeit, die ihr so oft s�hon dem Oberfeldherrn bewie-
serr habt! Denkt, er sei personlich zugegen unc!. sehe dies 
mit eigenen Augen!" (5) Zugleich liefi er die Truppen ge
gen den Feind kehrtmachen und in Schlachtstellung auf
marschieren. Einige wenige Schwadronen Reiterei schickte 
er,zum Gepii.ck als Bedeckung; den Rest verteilte er auf die_ 
Flugel. (6) Schnell erhoben dann die Unsrigen das Kriegs
geschrei und schleuderten ihre Pilen auf die Feinde. Sobald 
diese nun wider 'Erwarten diejenfgen, die sie eben noch auf 
der Flucht gewii.hnt, zum Angriff anrucken sahen, waren sie 
nicht imstande, Widerstand zu leisten. Beim ersten Zusam
menstqfi in die Flucht geschlagen, fluchteten sie ,in die· 
n�chsten Walder. (7) Labienus setzte ihnen rnit der Reiterei 
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nach; dabei wurde eine grofie Z�hl geti:itet, und etliche 
nahm man auch gefangen. W enige Tage darauf unterwarfen 
sich dem Labienus die Treverer wieder; denn auf die 
Kunde von .der Niederlage der Treverer kehrten die Germa
nen·, die schon zur Unterstutzung unt'erwegs waren, wieder 
in die Heimat zuriick. (8) Mit ihnen. zusammen verliefien 
die Verwandten des Indutiomarus, die den Aufstand ange
stiftet hatten, das Land. (9) Die oberste Leitung in Krieg 
und Frieden ubertrug man wieder dem Cingetorix, der, wie 
erwii.4nt, yon Anfang an ·u�s treu geblieben war. 

II. Caesars zweiter Rheiniibergang
(Kap. 9 und 10)

9. Unterdes war- Caesar. aus dem Lande der Menapier zu
den Treverern gelangt und beschlofi nun, aus zwei Grun
den nochmals iiber den Rhein zu gehen� (2) Einmal hatte
man oen Treverern von druben- Hilfstruppen zum Kampfe
mit ,ihni ·geschickt, und sodann sollte Ambiori):{ bei den Ger
manen keine Zuflucht find�n ki:innen. (3) Infolgedessen
liefi Cae-sar ein Stuck oberhalb der ersten Ubergangsstell�
eine Brucke schlagen. (4) Nach der bekannten und her-.
ki:immlichen Bauart war sie dank dem grofien Eifer der Sol
daten' in wenigen Tagen fertig. (5) .auf dem Trevererufer
lief

f 
Caesar ·an der Briicke eine starke Besatzung zuruck, um

eine pli:itzliche Erhebung dieses Stammes zu verhuten.
Dann ging er mit dem ubrigen FuG-yolk und der Reiterei

-uber den Strom. (6) Die Ubier, die schon friiher Geiseln ge-
stellt und sich unterworfen hatten, liefien sofort ZU ihrer
Rechtfertigung_ dur�h Gesandte erklii.rert, sie hii.tten den
Treve'rern keine Hilfstruppen gesthickt und seien u11ver-,
briichlh;h treu geblieben. (7) Sie baten c\aher instii.ndig um
Schohung; man solle doch nicht bei d·em Rafi gegen ·alle
Germa,nen Unschuldige statt Schuldiger bu!Jen lassen; wolle
Caesar n_dch, mehr Geiseln von ihnen, so seien sie auch
dazu bereit. (8) Caesar untersuchte die Sache und fand, dafi
es die Sueben waren, die Hilfstruppen geschickt hatten. Er

' liefi daher die Rechtfertigung der Ubier gelten und zog ge-
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naue Erkundigungen iiber die Zugiinge und Strafien ins 
Suebenland ein. 
10. Inzwischen erfuhr Caesar einige Tage spiiter von den
Ubiern, die Sueben .zogen alle ihre Streitkriifte an einem
Punkte zusammen und verlangten von den ihnen unterste
henden Stamm.en die Stellung von Geiseln, Hilfstruppen,
FuBvolk und ReitereL (2) Auf diese Nachrichten hin ver
sorgte sich Caesar mit Getreide und lieB einen geeigneten
Lagerplatz aussuchen. Den Ubiern befahl er, jhr Vieh in Si
cherhei t zli bringen und all ihre Habe vom flachen Lande in
die Stiidte zu schaffen; er hoffte niirnlich, die rohen und un
erfahrenen Sueben <lurch Mangel an Lebensmitteln zu ei
nein Kampfe unter ungiinstigen Bedingungen verleiten zu
konnen. (3) Zugleich gab er den Ubiern den Auftrag, haufig
Kundschafter zu den Sueben zu schicken und sich iiber die
Vorgiinge in deren Lande zu u.titerrichten. (4) Di� Ubier ta
ten, wie ihnen bdohlen war, und konnten schon nach weni
gen Tagen folgendes berichten: Zuverliissigen Nachrichten
iiber die romische Heeresmacht zufolge hii.tten._gch die Sue.
hen mit a�en eigenen und bundesgenossischen Streitkrii.f
ten, die sie zusammengezogen hii.tten, ans ii.uBerste Ende
ihres Landes zuriickgezogen. (5) bort befinde sich ein un
endlich groj:ler Wald namens Bacenis256

; er erstrecke sich
weit landeinwiirts und sch.iitze gleich einer na,tiirlichen
Mauer die Cherusker257 und Sueben vor gegenseitigen Uber
fallen und Raubziigen. An seinem Anfang258 wolltc::n die
Sueben die Romer erwarteri.

III. Die Gallier und Germanen (Kap. 11--28)

Parteiungen der Gallier (Kap. 11 und 12) 

11. An dieser .Stelle· unserer Darstellung ist es, wie es
scheint, ,nicht unangebracht, von den Sitten Galliens und
Germaniens und namentlich von den Untets<;:hie'den zwi
schen b�iden \,'.'olkern zu erziihlen. (2) In Gallien gibt es
nicht blofi in allen Stii.mmen, in allen Gauen und Bezirken,
sondern auch fast in jeder einzelnen Familie 'Parteien.259 
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(3) An ihrer Spitze stehen allemal diejenigen, die sich in
der offentlichen Meinung die meiste Geltung zu verschaf
fen wissen. Deren Ermessen und Urteil sind for die letzte
Entscheidung in jederlei Rat und Tat mafigebe.nd. (4),'Diese
aus alter Zeit stammend_e Einrichtung hat• offenbar den
Zweck, keinen Mann aus dem Volke einem Machtigeren ge
geniiber ohne Unterstiitzung zu !assen; denn jedes P,;1rtei
haupt schiitzt seinen Anhang vor Bedriingnis dun:h Gewalr
oder List; andernfalls verliert es jegJiches Ansehen bei den
Seinen. ( 5). Im allgemeinen sind diese Verhiiltnisse in ganz
Gallien dieselben, denn alle Stii.mme sind in zwei Parteien
gespalten.
12. Bei Caesars Ankunft in Gallien Standen an der Spitze
der einen Partei die Hii.duer, an der der andern die Sequa
ner. (2) Die letzteren waren for sich alleiri zu schwach;
denn die Hiiduer genossen schon seit alter Zeit das hochste
Ansehen und vt;:rfogten iiber grofie Schutzverwandtschaf
ten. lnfolgedessen hatten die Sequaner sich die Germanen
und Ariovist verpflichtet und unter grofien Opfern und
Versprechungen auf ihre Seit<:: gebracht. (3)· Mehrere sieg
reiche Schlachten, in denen die Hii.duer fast ihren gesamten
Adel dnbiifiten, hatteti den Sequanern ein so starkes Uber
gewicht verschafft, (4) dafi sie einen grofien Teil der
Se:hut?verwandten der Haduer· fiir,'sich gewinnen konnten
und von diesen die Sohne ihrer Fiirsten als Geiseln erliiel-

' ten. Ferner zwangen die Sequaner die Hiiduer, sich im Na
men ihres Stammes eidlich zu verpflichten, nichts gegen 
die Sequaner zu planen, besetzten gewaltsani einen Teil der 
Grenzmark, nahmen ihn in Besitz und hatten nunmehr die 
politische, Fiihrung von ganz Gallien. (5) Diese Notlage der 
Hiiduer hatte Diviciacus veranlafit, nach Rom zu gehen und 
die Hilfe, des Senats anzurufen; <loch war er ohne rechten 
Erfolg zuriickgekommen. (6) Caesars Ankunft in Gallien je
doch hatte einen Umschwung der Lage herbeige'fµhrt. Die 
Hiiduer batten ihre Geiseln ,zuriickerhalten,- und die alten 
Schutzvery;'andtschaften hatte Caesar wjederhergestellt und 
neue gebilde't; denri c\iejenigen Stiimme, die sich an die Ha
duer freundschaftlich a:ngeschlossen hatten, lebten, wie sie 
merkten, unter besseren Verhaltnissen,und unter einem.ge
rechteren Regiment. Auch sonst hatte Caesar den Eip.flufi 
d_er Hiiduer zu stiirken und ihre Stell�ng zu heben gewufit, 

153 



und so hatten die Sequaner ihre Vormachtstellung_ einge
bii{k (7) AJ.1 deren Stelle waren die Remer getreten.-Weil 
man namlich merkte, dafi diese bei Caesar in gleicher Gunst 
wie die Haduer stapden, liefien sich alle diejenigen, die sich 
wegen alter Feindschaften schlechterdings nicht an die Ha
duer anschliefien konnten, feierlich in die Schutzherrschaft 
der. Remer aufnehmen. (8) Von diesen wurden sie gewis
senhaft betreut, und die Remer wufiten so ihren jungen 
und plotzlich gewonnenen Einfluf.\ zu behaupten. (9) Die 
Lage· war also die:. als die b_ei weitem ange�ehensten galten 
die Haduer, und an zweiter Stelle im Range standen die Re
mer. 

Standesunterschiede bei den Galiiern (Kap. 13-15) 

13. In gan� Gallien gibt es nut zwei Stancle, die Bedeutung
haben und Achtung genief.\en. Der g�meine Mann namlich
wird fast wie ein Sklave behandelt; er wagt nichts auf ei
gene Faust und wird zu keiner Beratung hinzugezogen.
(2) Die mdsten von dieser Schicht werden uqter dem
:prude vpn Schulden oder infolge hoher Abgaben oder der 
Ubergriffe1 der Machtigeren Horige der Adligen. (3) Letz
tere haben dann solchen Leuten gegeniiber ganz dieselben 
Rechte wie bef· uns die Herren ihren Sklaven gegeniiber. 
Jene beiden Stande nun sind die Druiden260 und die Ritter. 
( 4) Die Druiden, sind beim Gottesdienst tatig, besorgen die
Staats- und Privatopfer und geben Auskunft in Sachen des
Glaubens. Bei ihnen finden sich viele junge Leute ein, um
sich unterweisen zu-iassen, und, grofi ist das Ansehen, das.
die Dru1den bei den Galliern genief.len. (5) In der Regel
namlich fallen sie · die Entscheidung in allen offentlichen
und privaten Streitigkeiten, und bei jedem Verbrechen, in
jeder Mordsache und in jeder Erbschafts- oder Grenzstrei
tigkeit sin,d es wieder die Druiden, die die letzte Entschei
dung treffen und Belohnungen und Strafen festsetzen.
(6) Einen Privatmann oder auch einen Stamm, der sich ih
rem Spruche nicht fiigt, schliefien sie· von der Teilnahme an
den Opfern aus. Das ist die harteste Strafe in Gallien.
(7) W er so ausgeschlossen ist, gilt als Gotcloser und V erbre
cher: Jedermann geht mm· aus dem Wege und meidet seine
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Nahe und Unterhaltung, um nicht dutch die Beri.ihrung mit 
ihm selbst zu Schaden zu kommen. Auch wird einem Ausge
schlossenen, selbst au£ seine Bitte hin, kein Recht gespro
chen, und an den Ehren der anderen nimmt er nicht teil. 
(8) An der Spitze aller Druiden steht ein einziger, der das ·
hochste Ansehen unter ihnen genief.\t. (9) Stirbt er und ist ei
ner da, der ' sich vor den anderen auszeichnet., so wird er kraft
seiner Wiirdigkeit ·der Nachfolger; sind je<;ioch mehrere

.. Gleichberechtigte vorhanden, so entscheidet man den Streit
um- die oberste Wiirde durch eine Wahl, die die Dtuiden
vornehmen, bisweilen sogar <lurch die Waffen.26 1 (10) Zu ei
ner bestimmten Zeit im Jahre sitzen die Druiden im Lande
der Karnuten - es gilt als die Mitte von ganz Gallien - an ei
nem geweihten Orte262 zu Gericht. Hier finden sich von
iiberalllier alle ein, die in Streitigkeiten verwickelt sind, und
unterwerfen sich den Entscheidungen und Urteilsspriichen
der Druiden. (11) Die Lehre ist, wie man annimmt, in Bri
tannien aufgekommen und von da nach Gallien gebracht
worden. (12) Wer sie daher genauer kennenlernen will,
geht zu seiner Ausbildung in der Regel dorthin.
_14. Die Di:uiden 'nehmeq fiir gewohnlich am Krieg nicht
teil und zahlen auch, im-Gegensatz zu der iibrigen Bevolke
rung, keine Steuern; sie sind vom Heeresdienst wie iiber
haupt von alien Leistungen befreit. (2) Diese gr:ofien Vor
rechte sind auch der Grund, dafi' viele teils aus eigeo.em ·
Entschlufi zu ihnen in die Lehre gehen, teils au.ch von iliren
Eltern unci Verwandten geschickt werden. (3) Wie es heifit,
lernen die Zoglinge don eine grof.\e Menge Verse auswen-,
dig. Infolgedessen miissen manche zwanzig Jahre in der
Lehre bleiben. Die Druiden halten es namlic.q for Siin 'de,
· <las, was sie zu lernen haben, aufzuschreiben, wahrend sie
sich sonst, im offentlichen wie im privaten Leben, in der
Regel des gri'echischen Alphabets bedienen. (4) Diese Ein
richtung ist, wie mir scheint, aus zwei Grunden getroffen.
Erstens wollen die Druiden nicht, dafi ihre 'Lehre unters
Volk gebracht .;,,.ird, und zweitens sollen die Lernenden
'nicht, im Vertrauen au£ ihre Niederschrift, zuwenig Wert
au£ die 0bung ilires Gedachtnisses legen; denn es ist <loch
fast immer so, daf.\ man sich auf seine Aufzeichnungen ver
lafit, und dann beim Au·swendiglernen nicht die notige Sorg
falt anwendet und sein Gedachtnis vernachlassigt. (5) Vor

155 



alien Dingen suchen die Druiden davon zu iiberzeugen, 
dafi die Seelen unsterblich 'sind und nach dem Tade von ei
nem Karper in einen anderen iibergehen. Sie meinen, diese 
Lehre · sei ganz besonders geeignet, zur Tapferkeit anzu
spornen, weil man darin den Tod nicht fiirchte. (6) Aufier
dem stellen sie vieli;: Erorterungen iiber die Gestirne und · 
ihre Bewegungen an, uber die Grofie der Welt und_ Lander, 
iiber die Natur der Dinge sowie iiber :Wesen und Walten 
der unsterblichen Gotter,· und in alledem unterrichten sie 
auch die Jugend. 
15. Der zweite Stand ist der der Ritter.263 Dies� stehen alle
im Felde, sooft es notig ist und irgendein Krieg ausbricht,
und ehe Caesar ins Land kam, war es fast Jahr fiir Jahr der
Fall, dafi sie entweder selbst feindliche Einfalle unternah
men oder sich gegen solche wehren mµfiten. (2) Je einflufi
reicher ein Ritter <lurch seine Abkunft und sein Vermogen
ist, um so mehr Ambakten264 und. Klienten hat er in seinem.
Gefolge. Das ist die einzige Art von Einflufi urid Macht, die
sie kennen.

Religion der Gallier (Kap. J 6-18) 

16. Das ganze gallische Volk ist sehr fromm. (2) Wenn da
her jemand schwerer erkrankt265 oder Kampfen und anderen
Gefahren ausgesetzt ist, so bringt er unter Mithilfe der
Druiden ein Menschenopfer dar oder gelobt, dies zu tun.
(3) M�n ist namlich der Ansicht, die unsterblichen Gotter
seien nur dadurch zu versohnen, dafi man fiir ein Men
schenleben ein anderes zum Ersatz opfert. Auch von St_aats

- wegen werden dergleichen Opfer regelmaGig veranstaltet.
(4) Andere Stamme kennen ungeheuer grofie Gotzenbilder
aus· Weidengeflecht, in die man lebende Menschen steckt.
Dann ziindet man die Bilder von unten an, und die Men
schen kommen in den Flammen um. (5) Wie man glaubt,
sind die bei Diebstahl, Raub oder sonst •einem Vergehen
Ertappten den unsterblichen Gottern als Opfer am willkom
mensten. Fehlt es aber an solchen Leuten, so entschliefit
man sich auch zur Opferung lJnschuldiger.
17. Von den Gottern geniefit iri Gallien die grofite Ve�e4-
nmg �erkur266. Von ihm gibt es die meisten Bil_der; er gilt
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den Galliern als Brfinder aller Kiinste, er zeigt Weg und 
Steg und geleitet die- Reisenden, und er hat, wie sie glau
ben, den grofiten einflufi auf jede Art Gelderwerb und 
Handel. (2) Nachst ihm verehren_die Gallier Apollo, Mars, 
Jupiter und Minerva. Von diesen Gottheiten haben sie so 
ziemlich dieselben Vorstellungen wie die an<lereri Volker: 
Apollo vertreibt die Krankheiten, Minerva lehrt die ,6.n
fap.gsgriinde von Kunst und Handwerk, Jupiter ist der Herr 
des Himmels und Mars der Lenker der Kriege. (3) Haben 
sich die Gallier 'zu einer Schlacht. entschlossen, �o weihen 
sie zumeist dem Mars die K:riegsbeute. Die Sieger opfern 
dann die lebende Beute und schichtyn die iib]:igen Beute
stiicke an einer Stelle auf. (4) Bei vielen Stammen kann man 
ganze Haufen davon an geweihten ·Orten sehen, (5) und 
nur 'selten hat jemand den religiosen Brauch so geringge
achtet, dafi er es wagte, Erbeutetes in seinem Hause zu ver
bergen oder von' dem Beutehaufen etwas zu nehmen. Die 
schwerste, mit Martern verbundene Todesstrafe steht auf 
ein solches Verbrechen. 
18. Die Gallier rii�en sich alle der Abstammung vom Va
terDis267 und berufen sich dafiir auf die Lehre der Druiden.
(2) Deswegen begrenzen sie alle Zeitabschnitte nicht nach
Tagen, sondern nach Nachten.268 Bei der Berechnung von
Geburtstagen sowie Monats- und Jahresanfangen rechnen
sie die Nacht zum folgenden Tage (3) Was ihre sonstigen
Leben_sgewohnheiten anlangt, so ist etwa die Eigentiimlich
keit hervorzuheben, dafi sie ihre Sohne in der Offentlich
keit erst dann in ihrer Na.he dulden, wenn �ie herangewach
sen und damit wahrhaft geworden sind; es gilt als Schande,
wenn sich ein noch nicht erwachsener Sohn· offentlich an
der Seite seines Vaters zeigt.

Galiisches Familienrecht, gallische Begrdbnisbrduche und anderes 
(Kap. 19 und 20) 

l9. Soviel Geld ein Mann von, seiner: Frau als Mitgift erhiilt, 
schatzungsweise ebensoviel legt, er -von seinem Hi!b und 
Gut dazu. (2) Dieses gesamte Vermogen wird dann gemein
sam. verwaltet, und die Zinsen werden- zuriickgelegt. Dem 
iiberlebenden Teil fallt das ganze Vermogen zusammen mit 
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den Zinsen der Vorjahre zu. (3) Die Manner haben ihren 
Frauen und Kindern gegeniiber Gewalt iiber Leben und 
Tod. Hinterl,afit ein Mann von vornehmer Abkunft bei sei
nem Tode Farnilie, so komrrien seine Venyandten zusam-

1 men, und wenn wegen seines Todes Verdacht entsteht, stel
len sie mit den Frauen des Verstorbc:men ein peinl.iches 
Verhor an. Erweist sich dabei der Verdacht als begriindet, 
so miissen die Schuldigen unter �llen moglichen Martern 
den Feuertod erleiden·. ( 4) Die Leichenbegangnisse der 
Gallier sind im Verhaltnis zu farer Lebenshaltung prunk
voll 'und kostspielig." Alles, was nach ihrer Meinung den To
ten ,lieb gewesen ist, werfen sie mit ins.Feuer, auch Tiere. 
Ja, noch kurz vor dieser Zeit w:urden bei einer regelrechten · 
Leichenfeier die Sklaven und Klienten, die als die besonde
ren Lieblinge der Y erstorbenen galten, mit diesen zusam-
men verbrannt. 
20. Diejenigen Stamme, die ihre Gemeinwesen zweckmafii
ger zu verwalten glauben, haben die gesetzliche Bestim
mung, (2) dafi jeder, der von den Nachbarn etwas iiber den
Staat geriichtweise oder <lurch Horensagen vernimmt, dies
nur der Behord.� anzeigen und niemandem sonst mitteilen
darf; denn man hat vielfach die Erfahrung gemacht, dafi
sich diese unbesonnenen und unerfahrenen Le.uie <lurch
fals�he Geriichte einschiichtern, zu ein�r schlimmen Tat
hinreifien und zu einem Beschlufi von der gro,fiten Trag
weite be�timmen !assen. (3) Die Behou,den halten dann, was
'ihnen gut diinkt, geheim und geben der Menge nur das,be
kannt, · w:as dieser nach ihrer Meinung dienlich ist. Uber
staatliche Angelegenheiten darf nur in der V olksversamm-
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lung gesproche? werden.

R�l,igion·und Sittli'thkeit der Germaizen (Kap. 21) 

21. Von der Lebensweise der Gallier weicht_die der: Germa
nen stark.ab; denn diese haben weder Druiden, die den
Gottesdienst leiten, noch legen sie Wert auf Opfer. (2) Als
Gotter verehren sie nur diejenigen, die sie sehen und deren
Walten ihnen offenkundig eine Hilfe ist: die Sonne,· <las
Feuer und den Mond; · die iibrigen kennen sie nicht ,einmal
vom HoFensa&en.269 (3) Il].r ganzes_Leben verbringen sie mit
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Jagden und Krie�siibungen; von klein au£ suchen sie sich 
duich Strapazen abzuharten. (4)-Wer am langsten keusch 
bleibt, erntet unter den Seinen <las grofite Lob; die Keusch
heit, meinen sie, fordert den Wuchs und stahlt die Muskel
kraft. (5) Gesl=hlechtsumgang vor 'dem zwanzigsten Jahre 
vollends gilt ·als eine ganz grofie _ Schande. In dieser Bezie
hhng ist auch kein Verbergen moglich; denn die Geschlech
ter baden gerrieinsam in Fliissen, und ihre Kleidung270 be
steht nur aus Fellen oder kleinen Pelzdecken, - die einen 
grofieh Tei! des Korpers n�ckt !assen. 

' 

Wirt1chaft und Be1itz bei den Ge,:manen (Kap. 22) 

22. Auf Ackerbau legen die Germanen keinen Wert; ihre
Nahrung besteht zum grofiten Tei! a1,1s Milch,· Kase und
Fleisch. (2) Auch verfiigt niemand ·iiber ein best'immtes
Stiick Acke.rland oder iiber Gruridbesitz.271 Vielmehr weisen
die Behorden und. Fiirsten allemal auf etn Jahr den Ge
schlechter� u�d ihren Sippen sowie denen, die sich zum
Zwecke gemeinsamer Feldbestelluhg ztisammel}tun, Land
zu, wieviel und wo es ihD;en gut diinkt, und ·zwingen die
Beb_auer dann, <las Jahr darauf ein ander�s Stiick zu iiber
nehmen. (3) Fur diese. Einrichtung fiihren die Germanen 
viele Griiride an: Die Stammesleute sollen nicht <lurch Sefi
hafogkeit ihre V6rliebe fiir den Krieg mit der for den Ak
kerbau vertauschen; sie· sollen ferner nicht nach Erwerb �i
nes ausgedehnten Grunclbesitzes frach,ten, und dabei sollen 
die Machtigeren nicht die Schwacheren aus ihre.n Besitzun
gen, verdrangen; sie sollen auch nicht zu csorgfaltig zum 
Schutz vor Kalte und Hitze bauen, und schliefilich soll 
nicht irgendwie Geidgier eritstelien,, die Quelle, von Partef
ungen und Streitigkeiten. (4) Die grofi� Masse soil vielmehr 
zufriedenen Situies, bleiben und dadurch Rube und Ord- · 
nung bewahren, wenn je<ler sieht, dafi er 'nicht weniger be
sitzt als der Machtigste'. 
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Kriegswesen und Staatsverfassung bei den Germanen (Kap. 23) 

23. Fiir einen Stamm ist es der hochste Ruhm, wenn mog
lichst weit um ihn herum die Lii.ndereien wiist liegen und
sich Odland ausbreitet. (2) Das ist in den Augen der Ger
manen ein wesentliches Kennzeichen ihrer Tapferkeit,
wenn sie die Nachbarstii.mme aus ihrem Gebiet vertreiben,
so dafi' diese ihr Land rii.umen miissen, und wenn niemand
den Mut aufbringt, sich in ihrer Na.he anzusiedeln. (3) Zu
gleich fiihleh sie sich dadurch sicherer, weil sie keinen
plotzlichen Uberfall I zu fiirchten brauchen. ( 4) Fiihrt ein 
Stamm einen Verteidigungs- oder .Angriffskrieg, so wii.hlt 
man zu dessen_Leitung Behorden mit Gewalt iiber Leben 
und Tod, ·(5) Im Frieden gibt es keine solche Behorde furs 
ganze Land, sondern die .Fi.irsten der Landschaften und 
Gaue sprechen unter ihren Leuten Recht und legen die 
Streitigkeiten °,giitlich bei. (6) l\aubziigen aufierhalb der 
Grenzei:t eines jeden Landes· haftet nichts E.iltehrendes an; 
man riihmt sie vielmehr als ein Mittel, die jungen L�ute zu 
uben und ihrem Nichtsturi ZU steuern. (7) Wenn sich daher 
einer der Fiirsten in der V olksversammlung zur Fiihrung ei
nes- solchen Zuges bereit erklii.rt und Freiwillige dazu auf
ruft, so erheben sich alle, ·denen die Sache und der Mann 
gefallen, und �agen unter dem Beifall der Menge ihre Mit
hilfe_ zu. (8) Wer dann nicht mitzieht, gilt als Driickeberger 
und Verrii.ter und findet fortan 1n nichts mehr Glauben.272 

· (9) An einem Gastfreund sich zu vergreifen, halten die Ger
manen for Sunde; aus welchem Grunde auch einer zu ih
n:en komfnt; immer·schiitzen sie ihn vor Unbill und halten
ihn for linverletzlkh; iiberall findet er gastliche Auf-
nahme.

Machtverhdltnis zwischen Galliern und Germanen (Kap. 24) 

24. Es gab friiher eine Zeit, da die Gallier den Germanen an
Tapferkeit iibedege.o. waren, mit ihnen Krieg anfingen und
wegen Ubervolkerung und Landnot273 Scharen von Ansied
lern iiber den Rhein schickten. (2) So besetzten die tekfosa
gischep Volker274 die so fruchtbaren Landstriche Germa
niens um den Herzynischen Wald275 und sieddten·daselbst.
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Von diesem Walde hatten, wie ich sehe, auch· Eratosthe-. 
nes276 und einige andere griechische Schriftsteller, die den 
Wald den Orzynischen nennen, geriichtweise gehort. (3)Je
nes Volk hat sich bis auf den ',1eutigen Tag dort gehalten · 
und steht im Rufe grofier Tapferkeit und Gerechtigkeit, 
(4) Die Germanen aber sind bei ihrer alten Armut, Bediirf
tigkeit und Geniigsamkeit geblieben, ebenso bei ihrer Le- ·
bensweise und Korperpflege. (5) Die Gallier•dagegen sind

' durch die Nii.he der romischen Provinzen und ciurch ihre . 
Bekanntschaft mit iiberseeischen Erzeugnissen in vielen 
Bezi'ehungen iippiger geworden. (6) So haben sle sich. all
mii.hlich daran: gewohnt, die· Schwii.cheren zu sein; und in 
vielen K�mpfen geschlagen, stelle� sie p.icht einmal selbst 
mehr die Uberlegenheit der Germanen in Abrede. 

Der1Herzynische Wald und seine Tie�elt (K(lp. 25-28) 
. 

' 

25. Den I;Ierzytiischen. Wald, auf den oben hinge�iesen
wurde, kann ein Fu£gii.nger ohne Gepii.ck in neun Tagen ·
durchwandern; anders la.fit sich nii.mlich seine Ausdehnung
nicht bestimmen, weil die German.en keine Wegmafie ken
nen. (2) Er beginnt bei den Helvetiern, Nemetern und Rau
rakern und zieht sich parallel_der Donau bis zu den· Da
kern277 undiAnartern278 hin. (3) Von da aus biegt er in mehre- . 
ren V erzweigungen nae� links vom Flusse ab und beriihrt 
bei seiner Gfofie die Lander vieler Volker. ·( 4) Und in die
sem Teile Germaniens gibt es niemanden, der von sich sa-, · 
gen konnte, er sei ans Ende dieses Waldes gekommen, auch 
wen,n er sechzig Tage gegangen ist:. oder der erfahren hii.tte, 
wo der.Wald anfii,ngt. (5) Man weifi auch,.dafi in dem Wattle 
viele &ten von Tieren leben, die anderswo nic4t zu sehen' 
sind. Die sich am -!Il.eisten von den an(;ieren imterscheiden 
und erwii.hnt zu werden verdienen sindfolgende: . 
26. Es gibt da ein Rind279 von der ,Gestalt eines Hirsches.
Auf seiner Stirn, in der Mitte zwischen den Ohren, erhebt
sich nur ein Horn, das hoher und weniger .gekriim�� ist als
die uns bekannten Horner. (2) V 6n <lessen Spitze breiten
sich schaufelformige· Verii.stelungen weithiri aus. (3) Bei
den weiblichen und mii.nnlichen 'rieteg haben die Horner
die gleiclfe Gestalt und die gleiche _Form und Grofie.
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27. Weiter gibt es da die sogenannten Elche280
• Sle haben 

die Gestalt, einer Zil:;ge und.ein gesprenkeltes Fell, sind je-
' doch etwas grofier und hapen ein abgestumpftes Geweih 

und Beine ohne Gelenkknuten. (2) Deshalb legen sie sich 
auch nicht hin, wenn sie tul-,eti wollen, und konnen nicht 
wieder aufstehep oder auch nur sich aufrichten, wenn sie 
<lurch irgendeinen Zufall hinstlir7.en. (3) Ihnen dienen- die 
. Baume als Ruhestatten; an diese lehnen sie sith an und ru
hen SO, nur einwenig zuriickgelehni:. (4) Wenn ihre I<ahr
_ten den.Jagern ihren gewohnten Schlupfwinkel verraten, so 
unt,erwiihlen diese alle ]?�ume don an den Wurzeln' oder 
schneiden sie unten an, aber nu·r so weit, dafi es ganz so 
aussieht, als standen die Baume noch fest. (5) Lehnen 'sich 
danri die Tiere ihrer Gewohnheit nach an •die lockeren 
Baume an, so reifien sie sie <lurch lhre Schwere um und fal
len selbst dabei hin. 
28. Die dritte Gattung sind die sogenannten Ute. Etwas
kleiner l:lls die Elefanten, g1eichen sie an Aussehen, F,arbe
und Gestalt den Sti�ren .. (2) Sie sind sehr stark und be
hende und schonen weder Menschen noch .Ti ere, die ihnen
zu Gesicht kommen., (3) Die Germanen toten diese Tiere,
nachdem sie sie mit groflem. Eifer in Gruben gefangen ha
ben, eine miihsame Jagd, die die jungen Leute abhartet,und
in Ubung halt. Wer die meisten'l)re erlegt und zum Beweis
ihre Hornet der Gemeiride- vorzeigt, erntet . hohes Lob.
(4) Eine Gewohnung an 'Menschen und eine Zahmung ist
bei diesen Tieren unmoglich, aucb wenn man sie ganz ju.ng
einfangt,. (5) Ihre Horner sind nach Grofle; Gestalt und
Aussehen g,ui,z anders als die unserer Ochsen. _(6) Die Ger
manen samineln, sie eifrig, fas sen sie am Rand mit Silbe'r ein
�nd benurzen sie bei prunkvollen 0astmahlern als Trinkge
fafie.
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IV. Der Rachezug gegen Ambiorix
und die Eburonen (Kap. 29-44)

Caesars Riickkehr auft linke Rheinufer. Einfall ins Land der Ebu
ronen: Flucht des Ambiorix. Selbstmor_d des -Catuvolcus 
(Kap. 29-31) 

29. Als · Caesar <lurch die Kundschafter der Ubier erfuhr,
dafl sich die Sueben in ihre Walde1; zuriickgezogen hatten,
beschlofi er, nicht weiter vorzuriicken; er muflte namlich
Getreidemangel befiirchten, da die Germanen aile, wie
oben erwahnt, nur ganz wenig Ackerbau treiben .. (2) Doch
wollte er den Barbaren nicht iiberhaupt die Furcht vor sei
ner Riickkehr nehmen und zugleich ihre Truppensendun
gen unterbinden. Er fiihrt,e d_eshalb zwal""sein Heer aufs gal
lische Ufer· zuriick, liefl aber das (ostliche) Ende der Briicke
am l:Jfer der Ubier in einer Lange von nur zweihundert Fufi
(60 m) abbrec_hen (3) und am fre�en Ende der Briicke einen
Turm mit vier· Stockwerken errichten. Dann. legte er noch
als Briickenwache eine Besa,tzung von zwolf Kohorten dort
hin und skherte den Ort <lurch ausgedehrite Befestigungen.

, Das Kommando iiber diesen Platz und seine Besatzung er
hielt der junge Gajus Volcaci\}s Tullus. ( 4) Caesar selbst 
brach, als die Zeit der Ernte nahte, zum Krieg gegen Am
biorix auf und schi<:;kte gleichzeitig Lucius Minucius Basilus 
mit der gesamten Reit�rei <lurch den A.rdenner Wald, vor
aus. Dieser Wald ist der groflte in ganz Gallien und· er
streckt sich in einer Lange von fiinfhundert Meilen281 vom 
Rhein up.cl dem 'trevererlande bis �u den Nerviern. (5) Ba
silus sollte versuchen, ob ·er vielleicht <lurch Eile auf dem 
Marsch und durch die Gunst des Augenblicks etwas errei
chen konne. Caesar wie_s ihn daher an, keine Lagerfeuer an
brennen zu las sen, da:mit mari seinen Anmarsch nicht' schon 
von ferp·bemerke; er selb�t, so sagte er, werde ihin auf dem·
Fuile folgen. · · · 
30. Basilus tat, wie ihm befohlen war. Schnell und wider al-

· 1er Erwarten gelangte er ins Land der Eburonen und uber
ras·chte eine Menge von ih�en: die v61lig ahnungslos waren,
auf den Feldern. Nach ihren Angaben 'ritt er in Bile dorr
hin, WO s�ch, wie es hie£, Ambiorix mit n�r wenigen Rei-
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tern aufhielt. (2) Wie iiberall, so kommt es auch im Kr1e 
gar vie! aufs Gli.ick an. Einerseits namlich war es ein grofier 
Zufall, dafi Basilus auf Ambiorix stiefi, als dieser noch arg
Jos und unvorbereite� war, und dafi man ihn im Lande sah, 
ehe noch ein Geriicht oder eine Nachricht von seinem An
marsch hingelangt waren. Anderseits war es ein ebenso gro
fies Gluck fiir Ambiorix, dafi er 1:rotz V erlustes seiner ge
samten Kriegsausriistung, die· er bei sich hatte, und seiner 
Karren und Pferde dennoch selbst dem Tode entging. 
(3) Das kam freilich auch daher, dafi sein Hof mitten iµi.
Walde lag, wie denn die Gallier i.ibe�haupt zui:µ Schutz vor
der I,Iitze ihre Behausungen zumeist "in der Nahe von Wii.1-
dern und Fhissen errichten. Auch konnten seine Begleiter
und Freunde bei der Enge des Raumes dem Angriff unserer
Reiter eine Weile standhalten. (4) Wahrend dieses Kampfes
hob den Ambiorix einer seiner Leute· aufs P£erd, und das
Dickicht des.Waldes deckte �eine Flucht. So trug der Zufall
vie! dazu bei, dafi Ambiorix in Gefahr geriet und dafi er ihr
entging.
31. Ob er seine Streitkrafte absichtlich nicht zusammenge
zogen hat, �eil er eine offe)le Feldscpfacht iiberhaupt nicht
fiir geraten hielt, oder ob er nur keine Zeit,mehr dazu hatte
und <lurch das plotzliche Erscheinen unserer Reiterei daran
ge.hindert wurde, der, wie er. annahm, das Fufivolk unmit
telbar folgte, weifi man nicht recht. (2) Sicher aber ist, dafi
er Boten im Lande umherschickte und alle._seine Stammes
genossen anwies, auf ihre eigene Rettung bedacht zu sein.
Infolgepe_ssen. fliichteten sie zum Tei! in die Ardennen,
zum Tei! auch in die weit ausgedehnten Moore. (3) Die Be
wohner der Meereskiiste verbargen sich auf den Inseln des
Wattenmeeres. (4) Auch verliefien viele ihr Land und such
ten mit Hab und Gut bei wildfremden Leuten Schutz und
Sicherheit. (5) Catuvolcus, der die eine Halfte der Eburo
nen beherrschte und mit Ambiorj.x geD:Ieinsame Sache ge
macht hatte, war infolge seines Alters den ,Anstrengungen
des Krieges und der Flucht nicht mehr gewachsen. Er ver
fluchte Ambiorix unter, allen nur moglichen Verwi.inschun
gen als den Urheber -des unseligen Planes und. vergiftete
sich dann mit dem Saft der Eibe, die in Gallien und Gerrna
nien sehr haufig ist.
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32. Die Segner282 und Kondruser;die zum Volk·und Heeres
aufgebot der Germanen gehoren und zwi�cheri den Eburo
nen und Treverern wohnen, s_chickten an Caesar Gesarrdte
und liefien ihn bitten, sie nicht als Feinde anzusehen und
iiberhaupt nicht anzunehmen, dafi, alle Germanen auf dem
linken Rheinufer mit den Eburonen gemeinsame Sache ge
macht hatten. Sie selbst hatten keineswegs an Krieg gedacht
und Ambiorix keine Hilfstruppen geschickt. (2).Durch Be
forgung von Gefangenen stellte Caesar diese Aussagen als
richtig fest. Er befahl den be.iden Stammen, alle fliichtigen
Eburonen, die sich etwa bei ihnen einfanden, ·_ wieder zu
ihm zu bringen; dann werde er ihr Gebiet nicht verheeren.
(3) Hierauf teilte er seine Si:reitkrafte in drei Teile und lief\
das schwere Gepack samtlicher Legionen nach Aduatuca

.schaffen. (4) So heifit ein fester Platz ungefahr in der Mitte
des Eburonenlandes, wo Titurius und Sabinus ihr Winterla
ger gehabt hatten. (5) Dieser Platz erschien Caesar als in je
der Beziehung geeignet, namentlich aber auch deshalb, we"il
die Befestigungen aus deni Jahre vorher noch in-gutem..Zu
stand waren und er daher den Soldaten·die· Schanzarbe.it er
leichtern �onnte. Zurn Schutze des Gepacks liefi er dfe vier
zehnte Legion c!ort ;;:uriick, eine von den drei Legionen, die
er kiirzlic;h hatte ausheben und aus Italien konimen !assen.• ..
(6) Das Kommando iiber diese Legion und das Lager erhielt
Quintus Tullius Cicero, dem er zugleich zwei)mndert Rei-
ter beigab.
33. Nach der Teilung des Hee.res mufite Titus Labienus mit
drei Legionen qach dem' Ozean zu in. die Gegenden nahe
dem Menapierlande marschieren. (2) Gajus _. Treboriius
wurde mit der gleichen Anzahl Legionen abgeschickt, um r 

den an das Land der Aduatuker grenzenden B'ez,irk zu ver
wiisten. (3) Caesar selbst entschlofi sich, mit den drei iibri
gen Legionen an die Schelde283, einen Nebenflufi der Maas,
und die Auslaufer der Ardenne� zu ziehen, 'Yohin sich, wie

• es hiefi, Ambiorix mit wenigen Reitern · gewendet hatte.
(4) Bei seinem Aufbruch erklarte Caesar, er werde bestimmt

· nach sieben Tagen zuiii.ck sein; denn an diesem Tage·hatte,
wie er wufite, die als Besatzung zuriickbleibende Legion
Getreide zu £assen. (5) Labienus und Trebonitis sollten an.
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dem gleichen Tage zuriid:kommetJ., vorausgesetzt, dail ctas 
lnteresse des Staates nicht darunter leide. Sie kcinnten sich 
dann wieder gemeinsam berat<';n und auf Grund der inzwi
schen ermittelten Absichten der Feinde den Krieg nach ei-
nem neuen Plane beginnen. 
34. Wie wir schon oben dargetan haben,. gab es ¼,eine an ei-,
nem bestimmten Ort zu einem bestimmtel} Zweck aufge
stellte Mannschaft des Feindes, keihen festen Platz und kei
nen Posten, der sich im'Kampf vert�idigt hiitte, sondern nur
eine nach allen Seiten hin fliichtende Menge. (2) W o einem
ein verstecktes Tal, eine Waldgegend oder ein schwer zu
giingliches Sumpfgebiet auch nur einige Aussicht auf Ret- ·

. tung bot, dort blieb er. (3) Diese Schlupfwinkel waren den 
Leuten in der Nachbarschaft bejcannt, und Caesar muflte 
daher sehr vorsichtig sein, nicht so sehr, um <las ganze Heer 
zu schi.itzen - denn fiir die Gesamtheit brauchte er von ei
nem eingeschiichterten und versprengten Feinde nichts zu 
fiirchten -, sondern ufn die e\nzelnen Soldaten vor Uber
fallen zu bewahren, eine Fi.irsorge,' bei der ,es sich zu 
einem nicht geringen Teile um die Erhaltung des ganzen . 
Heeres handelte. (4) Einerseits niimlich lockte die Beute
lustnicht wenige zu weit abseits, anderseits aber machten 
die Waldungen mit illren unsicheren und versteckten Pfa-. 
den geschloss·enen Abteilungen <las Eindringen unmoglich. 
(5) Hiitte Caesar ganze Arbeit leisten und den ganzen Ver
brecherstamm mit Stumpf und Stiel ausrptten wollen, so
hiitte er mehrere einzelne Abteilungen ausschicken und
seine Leute auseinanderziehen miissen. (6) Hiitte er jedoch
die Manipel geschlossen beisammenhalten wollen, wie es
die herkommliche Taktik des rornischen Heeres erforderte,
so bot den ·Barbaren das Geliinde selbst Schutll, und den
einzelnen konnte es dann nicht an Mut fehlen, in Verstek
ken aufzulauern und vereinzelte Leute zu umzingeln.
(7) Derartigen Schwierigkeiten gegeniiber traf man seine
Vorsich(smaGregeln, soweit 'man sich rri.it Sorgfalt, sichern
konnte, und wenn auch alle vor Rachbegierde brannten,
wollte ma�'doch: Heber dem Feinde etwas weniger Schaden
zufiigen als ihn uiJ.ter irgendwelchem Nachteil for die eige
nen Truppen zu schwiichen. (8) Caesar schickte zu den.
Nachbarstiimmen Boten, und)ndem er diesen Be,ute in Aus�
sicht stellte, rief_er sie alle zur Pliinderung des Eburonenlan-
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. ,n cten w aid em sollte eher das Leben emes Gal11ers 
als <las eines Legionssoldaten gefahrdet seini zugleich sollte 
aber auch die groG� Masse, die von allen Seiten zus:rmmen
s.tr6mte; den Stamm zur Strafe for sein Verbrechen mit 
Stumpf und Stiel ausrotten. (9) Es fand sich auch schnell 
eine groG.e Anzahl. Gallier von allen Seiten dazu ein.

Germanischer Angriff au/ Aduatuca. Verlustreiche Verteidigung des 
Platzes. Riickkehr Caesars ins

.
Lager (Kap. 35-42) 

35. D� waren die Ere.ignisse in allen Teilen des Eburonen
landes, und schon · kam der sieben-te Tag heran, bis zu dem
Caesar beim Gepiick und der Legion wieder eintteffen
wollte. (2) Bei dieser Gelegenheit sollte sich nun zeigen,
o/ic:;viel im Krieg aufs Gli.ick ankommt und �elch bedeu,
tende Zwischenfalle dieses herbei£i.ihren kann. (3) Der
Gegner .war, wi� gesagt, zers-prengt µnd eingeschiichtert,
und es war keine feindliche Abteilung vorhanden, die auch
nur einen geringen AnlaG zur Furchi:,hiitte geben konnen.
(4) Da, drang zu den Germ1men jenseits des Rheins die
Kunde, daG <las Eburonenland gepliindert und diG noch
dazu jedermann aufgerufen werde, · sich am Beutemachen
zu beteiligen. (5) Deshalb brachten die Sugambrer, ein
Stamm unmittelbar am Rhein, bei denen, wie oben er
wiihnt, 'die· fliichtigen Tenkterer · µnd Usipeter, Aufnahme
gefunden batten, zweitausend Reiter zusammen (6) und
gingen aufSchiffen und FloGen iiber den FluG, dreiGig'Mei
len .( 45 km)' unterhalb der Stelle, wo Caesar eine· Briicke ge
schlagen und eine Besatzung zuriickgelassen hatte. Sie ka
men in. <las ihnen1zuniichst liegende Gebiet der Ebur.onen,
griffen viele auf der Flucht Versprengte auf und erbeuteten
eine Menge Vieh, w�rauf die Barbaren besonders gierig
sind. Die reiche Beute lockte sie, immer weiter vorzusto
fien. (7) Kein Sumpf, keine Waldung vermochte dkse gebo
renen Krieger und Riiuber aufzuhalten. Bei Gefangenen er
kundigen sie sich nach Caesars Star:idort; sie erfahren, er �ei
weiter landeinwiirts marschiert und <las ganze· Heer sei ab
gezogen. (8) Da ruft einer von den..Gefangen�n: ,,Was jagt
.ihr dieser elenden und armseligen Beute nach? Mit einem
Schlage konntet ihr im Reichtqlil schwimmen! In nur drei.

' 
I 
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Stunden seid ihr in Aduatuca! Dort hat das romische Heer 
all sein Hab und Gut aufgestapelt. (9) Die Besatzung aber 
ist so schwach, dafi sie nicht einmal ausreicht, den Lager
wall ringsum zu besetzen, und daJ3 sich niemand var die Be
festigungen hinauswagt!" (10) Als sich diese lockende Aus
sicht bot, lieJ3en die Germanen die Beute, die sie schon 

' gemacht hatten, wohlverseeckt zuriick und ritten in gr6J3ter 
Eile nach Aduatuca, unter Fi.ihrung desselben Mannes, der· 
ihnen diese Angabe gemacht hatte. 
36. Cicero hane zwar an all den Tagen bisher Caesars Vor
schrift zufaJge seine Leute im Lager behalten und nicl;it ein
mal einen, TroJ3knecht vpr die Befestigungen hinaus gelas
sen; am siebenten Tage jedoch284 schickte er fiinf Kohorten
zum Getreideholen in die nachsten Felder, die nur ein Hu
gel vom Lager trennte. Er gab namlich �llmahlich die Hoff
nung auf, daf.l Cae�ar sein W,ort in betreff der Zahl der Tage
halten konne, weil der Oberfeldherr, wie er hotte, ziemlich
weit vorgestoJ3en war und gar nichts von dessen Riickkehr
verlautete. (2) Auch blieb das Gerede derjenigen1nicht ohne
Eindruck auf ihn, die den Zustand infolge seines geduldigen
Abwartens fast als Belagerung bezeichneten, insofern man
nicht aus dem' Lager diirfe. SchlteJ3lich rechnete er auch
nicht mit einem derartigen Ereignis, durch das man in ei
nem so engen Raume voh nur.drei Meilen (4,5 km) hatte ZU 

Schaden kommen konrien, da neun Legionen tind eine iiber
aus starke Reiterei einem versprengten und fast vernich
teten Feinde gegeniiberstanden. (3) Im E..ager befanden sich
auch etliche Kranke der Legionen, die Caesar don zuriickge
lasseh hatte. Von ihnen riickten e�a dreihundert, die in
den letzten sieben· Tagen wieder gesund geworden wa�en,
als besondere Abteilung zusammen mit den Getreideholern
aus. Aufierdem erhielt eine groJ3e Anzahl TroJ3knechte die

· Erlau6nis, sich mit einer betrachtlichen Menge Lasttiere, · die 
ebenfalls im Lager,zuriickgeblieben waren, anzuschlie�en.
37. Gerade in aiesem Augenblick tauchten die germani
schen Reiter auf und versuchten, so, wie sie angesprengt ka
i;nen, sofort vom Hintertor, aus ins Lager einzudringen.
(2) Wegen de� Waldes auf dieser Seiti:: bekam man sie erst
zu Gesicht, als sie schon aufs Lager zuritten, und zwar_ so
schnell, daJ3 den Kaufleuten285 in ihren Zelten vor dem Wall
keine Zeit blieb, sich ins·Lager zu retten. (3) Der unerwar-
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tete Uberfall brachte unsere Leute in Verwittung, und 
kaum vermochte die wachhabende Kohone dem ersten An
prall zu widerstehen. (4) Darauf drangteil sich die Feinde 
auch auf den anderen Seiten ans Lager heran, um nach 
Moglichkeit einen Zugang ausfindig zu machen. (5) Nur 
mit Miihe und Not gelang es den Unsrigen, die Tore zu be
haupten; an allen ·anderen Stellen machten schon das Ge
lande an und fiir sich utid die Befestigung e�n - Eindringen 
unmoglich. (6) Uberall im Lager lief man angstlich hin und 
her, und einer fragte den andere� nach dem Grunde dieser 
Ainregung; niemand gab, Befehl,286 ";Ohin ,der Angriff zu
richten sei oder wo sich die Leute sammeln sollten. (7) Der 
eine schrie, das Lager sei schon verloren; der andere be
hauptete, das Heer sei vernichtet, der Oberfeldherr gefallen 
und' die Barbaren seien als Sieger gekommen. (8) Die mei
sten ma'.chten sich wegen des Ortes seltsame und aberglau
bische Ge4anken ·und erinnerten an das MiJ3geschick des 
Cotta und Titurius, die in e.ben diesem festen Platze umge
kommen seien. (9) Die Panik, die diese Fu_rcht ausloste, be
starkte die Barbaren in ihrer Meinung, es sei wirklich keine 
Besatzung im Lager, wie sie es ·von "jenem Gefangenen ge
hort hatten. (10) Dahyr versuchten sie mit aller Kraft durch
zubrechen und defen sich gegenseitig zu, sich eine so giin
stige Gelegenheit nicht entgehen, ZU ]assen. 
38. Zu den Kranken im Lager gehorte auch Publius Sextius
Baculus, der in Caesars Heer Primipil gewesen war und den
wir schon bei der Schilderung.friiherer Kampfe erwahnt na
ben.287 Bereits. vier Tage hatte er nichts gegessen. (2) Er
rechnei:e nicht mehr mit seiner und aller ai;ideren Rettung
und trat ohne Waffen aus seinem Zelt. Da sieht er, wie der
Feind ganz nahe und die Lage iiberaus gefahrlich ist: er lafit · 
sich von den Na�hststehenden Waffen geben und stellt sich 
an ein Tor. (3) Die Zenturionen der wachhabenden Ko-

: hone schlieJ3en sich ihfil an; es gel�ngt ihnen, gemdnsam 
'den Angriff eine Weile aufzuhalten. (4) Sextius wird dabei 
schwet, verwundet und sinkt ohnmachtig nieder; nur mit 
Miihe wit;d �r yon Ha_nd zu Hand weitergezogen und in Si
cherheit gebracht. (5)_Mittletweile ermannen sjch die iibri
gen wenigstens so weit, daJ3 sie sich getrauen, aie Befesti
gungen zu besetzen und den Anschein · zu etwe"cken, als 
wollten si� sich verteidigen. 
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39. Unterdessen sind unsere Soldaten mit dem Getreide
holen fertig geworden und hi:ireil' den Kampfliirm. Die Rei
ter spren:gen voraus und· erkennen die Gefahr der Lage.
(2) Hier drau.13en abet. gibt es keine Befestigung, die die
L�ute in ihrer Besti.irzung aufnehmen ki:innte. V or kurzem
erst ausgehoben und noch ohne Kriegserfahrung, rich ten·
sie ihre Blicke auf die Kriegstribunen und Zentutionen m'ld
warten auf deren Befehle, (3) Auch der Tapferste gerat. ja
dutch etwas Unerwartetes in Verwirrung. (4) Als die Barba
ren in der Ferne unsere Feldzeichen -erblicken, !assen .sie 
voni Sturm aufs Lager ab. Erst glauben sie, die Legionen 
seien zuri.ickgekommen, die <loch nach den Aussagen der 
Gefangenen weiter weggezogen waren; da sie dann aber se
hen, eine wie kleine Schar es ist, greifen sie von allen Seiten 

, an. 
40. Die Tro.13knechte sti.irmen auf den niichsten Hi.igeJ.. Von
hier rasch herabgeworfen, sti.irzen sie sich zwischen die
Feldzeichen und Manipel und bringen dadurch die Solda
ten, die schon an sich erschrocken wareri( noch mehr in
V erwirrung. (2) And�re sind dafi.ir, in Keilstellung schnell ·
durchzubrechen, da <las Lager ja ganz in der Nahe sei;
wenn dabei auch ein Teil von ihnen abgeschnitten werde
und falle, so ki:inne <loch wenigstens der Rest, wie sie be-·
stimmt hoffen, gerettet werden. (3) Andere wieder meinen,
man solle auf cler Hi:ihe Stellung nehrnen urid dort zusam
men <las gleiche Gesc;hick teilen. (4) Davon aber wollerr die
alten Soldaten nichts wissen, die, wie gesagt, als besondere
Abteilung mit ausgeri.ickt waren. Sie feuern sich gege'nseitig
an, brecheri dann unter Fi.ihrung ihres Kommandanten, des
rbmischen Ritters Gajus Trebonius, mitten <lurch den Feind
und gelangen gli.icklich ins Lager, ohne auch nur einen
Mann verloren zu haben. (5) Gleichzeitig mit · ihnen sti.ir
men die Tro.13knechte und �eiter vor und sehen sich dank
der Tapferkeit der 'Legionar� gerettet. (6) Aber diejenigen,
die au£ der Hohe Stellung genommen hatten, mu.13ten ihren
Entschlu.13, sich von oben lierab, zu verteidigen, bald aufge
ben. Ebensowenig verniochten sie auch, die gleiche Wucht 
und Sch.p.elligkeit aufzubringen, die ihren Kameraden, wie 
sie gesehen hatten, so· geni.itzt hatte; denn es fehlte ihnen 
jetzt noch an jeder Kriegserfahrung, Bei ihrem Versuche in
dessen, sich ins Lager zuri.ickzuziehen, getieten sie au£ un-
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gi.in,stiges Geliinde. (7) Dabei fielen ihre Zenturionen, von 
denen einige aus niedrigeren Stellen der anderen Legionen 
ihrer Tapferkeit wegen in die oberen Stellen dieser Legion 
befordert warden waren, in tapferstem Kampfe, da sie ihren 
Kriegsruhm, den sie fri.iher erworben hatten, nicht einbi.i
.13en wollten. (8) Dank ihrer Tapferkeit wurden die Feinde 
zuri.ickgedrangt, uti.tl so gli.ickte es ein_em _ Teile unserer 
Leute, sich wider Erwarten ins Lager zu retten; die anderen 
wurden von den Barbaren umstellt und niedergehauen.288 

. 41. Die Qermanen gaoen jetzt die Hoffnung, unset Lager 
erobern zu konnen, auf, weil sie die Unsrigen nunmehr 'au£ 
den Befestigungen stehen sahen, und zogen sich mit ihrer 
Beute, die sie' in den Waldern niedergelegt hatten, aufs 
rechte Rheinufer zuri.ick. (2) Aber a.uch nach ihrem Abzug 
hielt der gro.13e Schrecken noch an. Als daher_ Gajus Voluse
nus, den Caesar mit der .Reiterei vorausgeschickt hatte, · in 
der Nacht darauf vor dem !,,ager, erschien, £and er keinen 
Glauben mit der Nachricht, Caesar sei bald da und <las Heer 
s�i unversehrt. (3) So gro.13 war die Furcht, die alle befalien 
hatte, da.13 sie, wie von Sinnen, behaupteten, <las. Fufivolk 
sei vollstandig vernichtet und nur die Reiterei h_abe ·sich 
<lurch die Flucht retten ki:innen. Wenn <las Heer noch,un-

. versehrt ware,- hatten dfe Germanen <las Lager i.iberhaupt 
nicht angegriffen. (4) Erst Caesars Ei°ntreffe;ri machte dieser 
Angst ein Ende. 
42. Caesar, dem die Wech'selfalle des Krieges nur zu gut be
kannt waren, ri.igte nach seiner Ri.ickkehr nur <las' eine, da.13
man die Kohorten den Posten,- der ihnen angewiesen war,
und den Ort, den sie schi.itzen sollten, hatte aufgebeti las
sen; man hatte eben die Mi:iglichkeit eines auch noch so
kleinen Zwischenfalls ausschlie.13en sollen. (2) Im i.ibrigen
au.13erte Caesar seine Ansicht dahin, ·da.13 bei dem plbtzli
chen Uberfall <las Gli.ick eine gro.13e Rolle gespielt habe, am· 
allermeisten dadurch, da.13 es die· Feinde beinahe unmittel
bar am Wall und an den Toren des Lagers zur Umkehr ge- · 
zwungen habe. (3) Das merkwi.irdigste abet von alledem 
war, wie es' schien, .. der Umstand, da.13 die Germanen, die•. 
i.iber den Rhein heri.iJ?ergekommen waren, um <las Land des 
Ambiorix zu verwpsten,, ans rbmische Lager getie_ten und 
so dem Ambiorix einen hocherwi.inschten Dienst leiste- . 
ten. 
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er-:?J:m!Jt7J 
Winterquarliere. Landtag in Durocortorum (Reims). Hinrirht11ng 
Accos. Caesars Abreise nach Oberitalien (Kap. 43 und 44) 

43: Caesar brach dann von neuem auf, um das Land der 
Feinde zu verwiisten. Er hatte aus den Nachbarstii.mmen 
eine grofie Zahl Reiter zusammengezogen und schickte sie 
nach allen ·Richtungen aus. (2) Alle Dorfer und Gehofte, 
die· man zu Gesicht bekam, gingen in Flamm7✓ 1t auf, und
von iiberallher trieb man erbeutetes Vieh weg. (1) Das ·Ge
treide wurde nicht, blofi von den vielen Tiercn und Men
schen aufgezehrt, sondern hatte .sich auch in der regenrei
chen Jahreszeit 'auf den Feldern gelegt. Wenn 'sich daher 
auch manche fiir den, Augenblick· noch, hatten verbergen 
konnen, so mufiten sie nach Abzug des romischen Heeres 
infolge des volligen Mangels an Lebensmitteln sicher zu
grunde gehen, ( 4) Unsere zahlreiche Reiterei durchstreifte 
das Land nach aUen Richtungen, und so kam es hii.ufig vor, 
dafi Feinde, die man gefangennahm, sich nach Ambiorix 
umsahen, den sie eben noch auf der Flucht erblickt hatt'en, 
und dafi sie steif und fest behaupteten, dieser konne noch 
nicht vollig aus ihrem Gesichtskreis entschwunden sein. 
(5) So hoffte man in:i.mer wi�der, seiner habhaft zu werden,
und unterzog sich unendlichen St�apazen; man ging dabei
fast iiber seine Kriifte, da man glaubte, man werde sich bei
Caesar den grofiten Dank verdienen; aber immer fehlte of
fenbar nur eine Kleinigkeit zum vollen Erfcilge. (6) Ambio
rix rettete sich in Schlupfwinkel oder Waldschluchten, um
dann im Schutze .des nii.chtlichen Dunkels immer wieder an
dere Gegenden aufzusuchen. Dabei hatte er eine 'Bedek
kung von nur vier Reitern bei sich, denen allein er sein Le
ben anzuvertrauen wagte.
44! Auf solche Weise wurde das Eburonenland verwiistet.
Danach fiihrte Caesar sein Heer, von dem er zwei Kohorten
eingebiifit hatte, nach Durocortorum. (Reims) i�-Lande der
Remer zuriick.- Dorthin berief er auch einen Landtag Gal
liens. Auf ihm stellte er eine Untersuchung iiber die Ver
sch�orung der Senonen ,und Karnuten an. (2) Uber Acco, 
der das ganze Unternehmen angestiftet hatte-, wurde ein 
har-tes Urteil gefii.llt, und Caesar liefi ihl). riach ·altromischer 
Art lµnrichten.289 (3) Etliche, die aus Furcht vor der· gericht-
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1chen Untersuchung geflohen waren, erklii,ne man ip die 
Acht. Hierauf liefi C:aesar die Legionen Winterquartiere be
ziehen, zwei an der Grenze des Trevererlandes, zwei bei 
den Lingonen und die iibrigen sechs in Agedincum (Sens) 
im Lande der-Senonen. Dann regelte er, wie gewohnlich, 
die V erpflegung des Heeres und be gab sich nach Italien, 
um die dort iiblichen Gerichtstage abzuhalten. 


