
tJBER EINE TONFORM VON BARBOŞI MIT DER DARSTELLUNG 
EINER ESELKOPFIGEN MENSCHLICHEN GESTALT 

Beitrăge zur Kenntnis des frilhen Christenturn in der Provinz Moesia 
Inferior 

In einer Aufsatz iiber die Romanitat în der Siidmoldau (genauer ge
sagt în Siiden der Moldau, die das nordliche Grenzgebiet der Pr.ovinz Moe
sia Inferior bildete), veroffentlichte S. Sanie eine Tonform, auf der eine 
Gestalt mit menschlichem Korper und dem Kopf eines Esels dargestellt 
ist (Sanie 1981, S. 106-107, Taf. 22/9, 22 bis/4). Der Verfasser flihrte 
mehrere Deutungsmoglichkeiten der Darstellung an, ohne sich flir eine 
davon zu entscheiden: a. sie scheint eine satyrische Karikatur alexandri
nischen Type zu sein; b. sie scheint mit dem Kult des ăgyptischen Gottes 
Seth in Verbindung zu stehen; c. sie scheint mit dem judischen Kult des 
Esels in Verbindung zu stehen; d. sie scheint sich auf eine phrygische 
Gottheit zu beziehen; e. sie konnte „eine der Karikaturen gegen dcn 
jiidischen oder christlichen Glauben" sein. 

Ich mochte bei dieser letzten Hypothese verbleiben und die Argu
mente dafilr oder dagegen zu betrachten. Demnach, ausgehend von der 
Voraussetzung, dass sich das Stlick auf den christlichen Glauben bezieht, 
werde ich versuchen, es în die Epoche und deren geistlichen Leben cin
zugliedern. 

Vor aliem werde ich kurz die Vorstellung des Sti.ickes aufnehmen 
(Sanie 1981, S. 106): Form aus gebrannten Ton: in Gestalt einer rechtecki
gen Platte; Ausmasse 10,7 x 7,3 x 1,10 cm; die Ecken sind abgerundet; 
die kurzen Seiten haben an den Enden je einen ausgehohlten Teil, um die 
Form zu halten wenn das Positiv herausgenommen wird; în der Mitte 
des Rechtecks wird eine stehende Gestalt mit menschlichen Korper 
dargestellt; Eselkopf nach links; die Arme hangen am Korper hinab: die 
Beine sind leicht entfernt; anscheinend keine Hufe dcr Korperobcrteil ist 
nicht bedeckt; dcr Teil von der Taille abwărts ist mit einer Art kur
zem Rock bekleidet. Abb. 1 

Die umgebende heidnische Welt reagierte auf den christlichen Glau
ben in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Von den ersten Manifestic
rungen des Christlichen Glaubens bzw. von Beginn seincr Verbrcitung 
ausserhalb der jiidischen Welt wurden die Christen seitcns der ortho
doxen Juden und der konservativen Heiden einer Reihe von psycho
moralischen Verfolgungen unterworfen, die manchmal dcn Ausdruck von 
„Pogromen" annahmen (Leclercq 1924; Leclercq 1938). Seinerseits hat 
der ausdriicklich religiose romische St:aat gegen die Christen systematische 
-verfolgungen gerichtet, meistens mit lokalem Charakter oder auf gewisse 
soziale Gruppen beschrănkt, es fehlten aber auch nicht solche allge
meinen Charakters (Ledercq 1938; Vogt- Last 1954). 
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Paralell jcdoch zu den Verfolgungen gegen die menschlichen Wesen 
(Hinrichtungen, Kampfe mit Tieren in der Arenas usw.) fand stăndig auch 
eine Verfolgung geistiger Art statt. Anfangs wurde das Christentum 
in der rămischen historischen Literatur „grăsslicher Aberglauben" 
betrachte:t (Tacitus, Annales, 1XV, 44) und sogar als Gefahr filr die 
Menschenheit genannt (odium humani generis); es wurde auch als „athe
istische Religion" bezeichnet (Suetonius, Domitianus, 10, 15), nati.irlich 
im Vergleich zu jenen, die an die Gătter glaubten. Es fehlten ·auch 
andere Bezeichnungen nicht, so jene als „erneuerer" mit „ji.idischen 
Brauchen" usw. Als Ergebnis dieser Betrachtungen und Anklagen es 
konnte gegen sie die lex crimae religionis angewendet werden (Suetonius, 
Nero, 16,3; Barnea 1984, S. 32-50). 

Ausser diesen Urteilen, die gefăhrliche Folgen hatten, wurden die 
Christen auch \vegen ihrer rituellen Praktiken verhăhnt, in Verbindung 
mit welchen die absonderlichsten Geri.ichte und Verleumdungen in Um
lauf gesetzt \VUrdcn (Leclercq 1924). 'In den. ersten- zwei Jahrhundertc>n 
des Christcntums war eine der meistverbreiteten Verleumdungen jene, 
dass die Christen einen Gott mit Eselskopf anbeteten. 

Der erste, in. chronologischer Reihenfolge, der dies erwăhnte, war 
Apion von Alexandria (vgl. DACL, I, 2, 1924, 2041). Der zweite war 
Tacitus (Historiae, V, IV). Beide beziehen sich jedoch auf die Juden, 
offensichtlich wegen der Verwechselung, die anfănglich în heidnischen 
Kreisen (wenigstens bis zum ji.idischen Krieg des Vespasianus) zwischen 
Christcn und Juden bestand. Dieselbe Verleumdung wird danach von 
Apuleius erwahnt (Metamorphoses, IX, 14). Am Ende des 2.Jhs und zu 
Beginn des 3. Jh.n. Chr. wird sie auch von Tertullianus, einen der Văter 
der Kirche, erwăhnt (Ad nationes, I, 11,1). Er wuste, dass Tacitus be
hauptet hatte, die christlichen Glăubigen beteten einen Gott mit Eselskopf: 
„nam ut et quidam, somniastis caput asinum esse Deum nostrum, hanc 
Cornelius Tacitus suscipionem eius modus inseruit", ader „nec tantum in 
hoc nomine rei desertae communis religionis, sed superductae monstruo
sae superstitionis". Diese Version kannte auch ein anderer Apologet des 
fri.ihen Christentums, Minucius Felix (Octavius, 9,3). Er schrieb wie folgt: 
„audio eos (Christiani) turpissime pecudis caput asini consecmtum inepta 
persuasioni venerari". Dieselbe Gestalt bei Minucius Felix warf dcn 
Christen vor, dass sie sich zum Gotzenbild die „crucis ligna" wăhlten. 

Ebenfalls Tertullianus erzăhlt uns etwas von besonderen Intcressc 
(Ad nationes, I, 14, 1), und zwar, dass ein apostaten Jude (der seinen 
Glaube aufgegeben hatte), der als bestiarius im Amphitheater von Kar
tago, diente-, durch die Strassen mit einen iBild ging, auf dem einc 
Gestalt mit Eselkopf dargestellt war, mit der Toga bekleidet, mit Hufen 
und mit eine Buch unter dem Arm. Unter der Darstellung stand beschrie
ben: ,,Deus Christianorum = onokoetes". Hier der Text: ,,picturam in 
nos proposuit sub ista prescriptione: Onokoetes. Is erat auribus cantheri
nis, in toga, con libro, altera pedo ungulato". Das Kommentiar der Ge
schichtsschreiber Tertullianus ist einmalig în sich: ,,Et credidit vulgus ... 
iudeo" ! ! Die Tatsache, dass Tertullianus den Ausdruck onokoetes mit 
Deus Christianorum ilbersetzt hat, zeugt vom Alter der Verleumdung. 
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Der grosse Feind der Christen, Celsus, zeigte, ebenfalls im 3. Jh. n. 
Chr. dass, nach der Meinung vieler (Heiden), die Christen einen Gott mit 
Eselskopf anbeteten (Origenes, Contra Celsum, VI, 30) . 

. Diese Texte, die aus sehr verschiedenen und voneinender entfernten 
Orten stammen, zeigen, wie verbreitet die Ve.r:leumdung in der von uns 
betrachteten Zeit war. Aber die literarische Oberlieferung ist nicht die 
einzige, die die Weitlăufigkeit der antichristlichen Verleumdung ,vieder
spiegelt. Hinzu tritt eine Reihe von Inschriften. 

In Pompeji, im Atrium des Hauses No. 22, gibt es auf einer Wand 
die Inschrift: ,,mullus hic muscello docet" (Leclercq 1924, S. 2047, Abb. 
588). In Rom, auf dem Palatin, ein einer ri::imischen Wohnung (spăter 
von den Archăologen domus Gelotianus benannt) wurde im vorigen 
Jahrhundert auf einer Wand eine Reihe von Darstellungen und eingeritz
ten Texten entdeckt. Darunter befand sich eine gekreuzigte (auf einen 
Kreuz in der Form des Buchstaben T) Gestalt mit menschlichen Korper 
und dem Kopf eines Esels. Daneben., etwas tiefer, eine .andere Gestalt 
in der typisch fri.ihchristlichen Gebethaltung; liber und unter den Bil
dern ein griechischer Text „Alexamenos 'cebete Theon"; noch tiefer ein 
anderer, lateinischer Text: ,,Alexamenos fidelis" (Garucci 1856; Martigny 
1865, S. 95; Leclercq 1914, S. 3050-3051; Kaufmann 1917, S. 301; Leclercq 
1924, S. 2041-2042; Sulzberger 1926, S. 388; Oppelt 1966, S. 564-565). 
Die Darstellung und die griechische Inschrift wurden- glaubt man- von 
einem Heiden gezeichnet, einem Bekannten des Alexamenos, der wusste, 
dass dieser Christ ist und der glaubte, dass er einen eselki::ipfigen Gott 
anbetet, den man kegreuzigt hatte. Die lateinische Inschrift, nimmt man 
an, wurde von Alexamenos selbst geschrieben, der somit seine Stellung 
als Christ verteidigte. 

Ăhnliche Darstellungen wurden auch auf einigen Ringsteinen identi
fiziert (jedenfalls ist das Thema dasselbe). Auf einer Gemme von Pom
peji erscheint eine Gestalt in der troga, mit menschlichen Ki::irper und 
dem Kopf eines Esels, behuft, der zwei Kinder lehrt (Leclercq 1924, S. 
2045-2046, Abb. 586) Abb. 3/1. Auf einigen Gemmen, die in den Kreisen 
der christlichen Gnostiker in Umlauf waren (eine der ersten Ketzereien 
des fruhen Christentums) erscheinen Gestalten mit Eselskopf (Leclercq 
1936, S. 2158, Anm. 6, Abb.9049). Ab. 3/2-3. Laut demselben grossen 
Feind der Christen, Celsus (vgl. Origenes, Contra Celsum, I, VI, Kap. 
XXXVII = PG, XI, 1352-1353; Leclerocq 1936), hatte diese eselki::ipfige 
Gestalt im Diagramm der protochristlichen Sekte der Ophiten (= Gnosti
ker) den siebenten Platz inne. 

Die Gestalt mit menschliohem Ki::irper und Eselskopf, mit der Toga 
bekleidet, erscheint auch auf einen gegossenen Tonplatte (die also auch 
das Negativ, die Matrizze, hatte), die in Neapolis (Italien) entdeckt 
wurde. Die Gestalt sitzt auf einem Lehererstuhl und lehrt mehrere Kinder 
(Ledercq 1924, S. 2047-2046, Abb.587). Abb. 4. M. Sulzberger (Sulzber
ger 1926, S. 390), erwăhnt sogar einen agyptischen Papyrus, wo Jesus 
Christus mirt Anoubis identifiziert wird (ebenfalls unter der Gestalt eines 
Esels dargestellt). 

Dieser Spott, der in verschiedenen Formen, auf verschiedenen Ge
brauchsgegenstănden, in verschiedenen Gebieten des Ri::imischen Reiches 



152 NICOLAE GUDEA' 

bezeugt wird, war so verbreitet, dass den Christen, zur Verhohung natilr
lich, der Spitznamc asinarii verliehen wurde (Leolercq 1924, S. 2041). 

Die Verleumdungen und die Verhohung der Christen horten auch 
nach dem Anerkennen der christlichen Religion als erlaubt (313 n. Chr.) 
nicht auf und auch nicht nach dem allgemcinen Vorgang der Christiani
sierung im 4. Jh. (Vorgang, der letztendlich zur Verwandlung des Chris
tentums in Staatsreligion unter dem Kaiser Theodosius I filhrte). A 
Alfoldi, der eine Reihe spatromische Inschriften aus Rom veroffentlicht 
hat (Weihplătchen mit Neujahrswilnschen), ist der Meinung, dass manche 
von ihnen in einer heidnischen Gruppe mit vollig antichristlicher Hal
tung entstanden. Auf manchen von ihnen war eine Eselin mlit ihren 
Jungen dargestellt worden. Der Text zur Darstellung lautete: ,,D(ominus) 
N(oster) I(ssus) (c)H(ristu{s) .... D(ei) F(ilius) (Alfoldi 1951, S. 61, Nr. 
5; 92, Nr. 8). Genau in derselben Zeit mit den oben erwahnten heid
nischen Votivtăfelchen, also zu Ende des 4. Jhdts., erwăhnt der Christ
licher Schriftssteller Arnobius immer noch die Verleumdung mit dem 
Esel-Gott, den die Christen anbeten. Er schreibt wie folgt: ,,Audire te 
dicis, caput asinum nobis esse divinum. Quis tam stultus ut hoc credet? 
Quis stultior ut hoc coli credat?" (Leclercq 1924, S. 2041). 

Auch die orthodoxen, d.h. extrem recht jildischen Kreise waren sol
chen Verleumdungen nicht verschlossen geblieben. Raabi Josua nennt 
Jesus Christus gelăufig „partus mullae" (Cecheli 1948, S. 155, ff). 

M;oglicherweise wurzelt jedoch diese Verleumdung in der alteren 
Tradition der Anbeutung des Esels, die zu dieser Zeit (also spăter als 
das 1. Jh. n. Chr.) berei,ts ilberholt war. Denn man kann nicht libcr
sehen, dass die Anbeutung des Esels im heidinschen Altertum bekannt 
und sogar verbreitet war (Reich 1904; Bickermann 1927; Deons 1956). 
Eines des Tieres, wodurch der agyptische Gott Seth dargestellt ,rnrde, 
war der Esel (Roscher 1915, S. 774-775). 

Ebenso notwendig ist es, die Verbindung zwischen der Verleumdung 
bzw. der Tatsache, dass die christlichen Glăubigen eine Gestalt mit Esel
kopf (oder den Esel selbst) anbeteten und Tatsache des Lebens Jesus zu 
unterstreichen, die bereits frilh in der christlichen Ikonographie dar
gestellt wurden (der Esel neben der Krippe, in der Jasus geboren wurde, 
der Einzug în Jerusalem auf einem Esel reitend, usw.). 

Was kann man also bezilglich dcr Verleumdung der Christen feststel
len: 1. sie ist alten Datums, aus vorchristlicher Zeit und kann eine wieder
aufnahme im spater Altertum sein, eben wegen des Synkretismus einiger 
Religionen mit dem Christentum; 2. die Verleumdung ging wahrschein
lich gleichzeitig von jildischen und griechisch-heidnischen Kreisen aus; 
3. sie V('rbreitete sich schr rasch im ganzen Reich fast paraleli mit der 
Verbreitung des christlichen Glaubens; 4. ihre Lebensdauer war lang, die 
letzten Spuren der Verleumdung werden noch zu Ende des 4. Jhdts. 
bezeugt. Es konnte nicht festgestellt werden, von welchem der heidnischen 
Gruppen die Verlueumdung ausging, aber ich vermute, dass sie von den 
Juden ausging, da sie die ersten waren die mit den Christen in Kontakt 
gerieten und gleichzeitig in Konflikt wegen der „Dognem", Origenes 
(Contra Celsum, I, III, 1 = PG, XI, 921) suggeriert dies. Er schreibt, dass 
die Juden mit den Christen sehr lebendige StreitigkeLten haben." Es geht 
um Christus und von diesen Streitigkeiten verblieb ein Sprichwort: ,,Leute, 
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die wegen des Schattens eines Esels streiten". Es ist ebenfalls offensicht
lich, dass eine solche Verleumdung rasch sowohl Anhănger als auch Vcr
breiter gefunden hat. 

Aber was ger nicht, oder um nicht zu ilbertreiben, nicht genilgend 
hervorgehoben wurde, sind einige Kennzeichen des friihen Christentums, 
die aus den verleumdersischen Darstellungen und Beschreibungen in Ver
bindugn in Eselgestalt hervorgchen. Sie sind besonders wichtig und ich 
,,·ilrde sagen, dass sie de christlichen Charakter solcher Stilcke unter
streichen. 

In erster Reihe geht die Mission nervor - bzw. die Tătigkeit der 
Verbreitung der christlichen Religion. Diese Mission ist deutlich 'und 
verbindet sich mit der Katechese, d.h. dem Erlernen der christlichcn 
Dogmen in den Darstellungen in denen der Esel Kinder lehrt, erwachsene 
Personen lehrt, also in der Gestalt eines Lehrers. Abb. 3/1; 4. 

In zweiter Reihe wird be\viesen, dass das Dogma des Opfers am 
Kreuz bekannt war. Die Darstellung im Haus von Rom ist ein schr 
kostbarer Beweis in diesem Sinne. Abb. 2. 

In dritter Reihe kann das Zilhoren und die Teilnahme der Glaubigen 
am Kult erschlossen werden. Sie wird deutlich von der Inschrift Alexa
menos betet zum Gotte „widerspiegelt und ebenfalls in der Tcilnahme 
der Kinder und Erwachsenen an der Katechese. 

Diese drei Charakter/zilge (nebst anderen) waren von jenen, die zu 
einer raschen Verbreitung der christlichen Religion fi.ihrten. Die Pr0-
digten aus dem Buche und nach dem (Heiligen) Buche schockierten sowohl 
die Juden als auch die Heiden, aber dies es immer einheitlichere Buch
sicherte eine gleichformige und sehr ilberzeugende Verbreitung der Dog
men. 

Zurilck zur Platte von Barboşi konnen folgende Beobachtungen ge
macht werden: 

a. vom Standpunkt des Stilckes an sich (Matrizze) aus gibt es kein 
Hindernis, um es als ein christiliches Stilck zu betrachten. Es gibt ;Ana
logien fi.ir die Verwendung von Matrizen zur Verweilfiiltigung solcher 
Tătigkei ten. 

b. vom Standpunkt der Darstellung aus gliedert sie sich in eine 
allgcmeine Typologie ein, ,aber sie wirkt als Ausnahme durch einige 
Kannzeichen fi.ir die Eingliederung !des Stilckes nicht wesentlich sind. 

c. erstaunlicher ist, dass die Gestalt allein erscheint, und nicht von 
eincm Text begleitet wird. 

Die obigcn Kennzeichen erlauben also die Eingliederung des Stiickes 
in die Reihe der verleumderischen Handlungen gegen die Christen. In 
Barboşi wurden einige Stilcke identifiziert, die als sichere christliche 
Hinweise galten und gelten: ein Anhănger in Kreuzform aus Perlmuttcr, 
ein Topf mit (christlicher) Inschrift als Grafitti, eine Amphore mit gemal
ter Inschrift, ein Krezuchen (Amulett) (Sanie 1981, S. 219-222). Alle 
zusammen bilden eine genilgende Basis Ilir die Vermutung, in Barboşi 
habe es bereits im 2. Jh.n. Chr. eine christliche Gemeinschaf.t gegebcn. 

Sofern sie existiert hat, scheint es mit natiirlich, dass diese christ
liche Gruppe die Aufmersamkeit der heidnischen religiosen Kreise auf 
sich gezogen hat, die, dem Brauch entsprechend, sich beeilt habcn, gegen 
die Christen Verleumdungen (oder wenigstens eine davon), die zur zeit 



154 NICOLAE GUDEA 

gut bekannt waren. Mehr noch, die Tatsache, dass die Platte ein Mittel 
zur Vervielfăltigung einer Darstellung ist, suggeriert, das die anrt:ichrist
liche Propaganda (falls wir annehmen, dass es so etwas gab) systematisch 
durchgrfi.ihrt wurde. 

In der Provinz Moesia Inferior hat die Dobrudscha, zu der auch Bar
boşi gehi:irte, heute i.iberraschenderweise sehr wenige friihchristliche 
Spuren aufzuweisen (Nicolae 1977 mit der gesamten Uteratur). Um dic 
Wahrheit zu sagen, keine Arbeit hat sich bisher systematisch mit dem 
fri.ihen Christentum in Moesia Inferior (bzw. Dobrudscha) befasst. Ausser 
den bereits stereotypen Ăusserungen bezi.iglich der, ebenfolls hypotht
tischen, Predigten des heiligen Appostels Andress, gibt es hier fast keiner
lei Daten, und jedenialls hat sie niemand gesamrnelt. Dies ki:innte eher 
auf einen ri.ickstăndigen Forschungsstand zuri.ickzufi.ihren sein, denn aus 
den geschriebenen und archăologischen Quellen vom Ende des 3. Jh.n. 
Chr. aus der Gegend gehen sehr viele Mărtyrer fi.ir den Glauben hervor. 
Nun bedeutet diese grosse Anzehl von 'Mărtyrern auch zahlreiche un<l 
starke Gemeinschaften, in die der Glauben krăftig eindrungen ist und 
alles seiner Ideologie unterordnet hat. Ohne sehr langwierige und sehr 
kră.ftige christliche Vorlăufer liesse sicht der „Fanaitismus", der im Norden 
der Dobrudscha, în der Năhe von Barboşi, Gemarteten fast nicht erklărcn. 
Im 4. Jh.n. Chr. gibt es in Scythia Minor eine erstrangige kirchliche 
Organisierung, die schriftliche, epigraphisch und archăologisch bezeugt 
wird (Popescu 1976; Rădulescu 1977; Barnea 1979). 

Ein Versuch der Ubersicht der fri.ihchristlichen Entdeckungen in 
dcr Provinz Moesia Inferior (bis 313 n. Chr.) ergibt folgendes: Amulet
ten/Gli.icksbringer mit gnos.tisch-christlichen Darstellungen (Tomis, Dino
getia, Novae); eigentlich christliche Ringsteine (Tomis, Novae, unbe
kannte Fundort), Objekte des kirchlichen Inventars oder solche die zur 
Vollfi.ihrung des Ritus notwendig waren (Novae, Prisovo), Anhănger 
(Barboşi), christianisierte Gegenstănde (Tomis, Barboşi), Gebrauchgegen
stănde, die durch Einritzung von Symbolen christianisiert wurden (Tomis, 
Barboşi), Gebrauchgegenstănde, die mit gegossenen christlichen Symbolen 
verziert waren (Barboşi, Drajna de Sus, Novae). Die lnforma,
tion bezi.iglich dieser Entdeckungen wurden aus mehreren Quellen 
bezogcn; sie werden das Thema einer gesonderten Untersuchung 
bilden, die ausschliesslich dem fri.ihen Christentum in der Zeit
spanne 46-313 n. Chr. in der Provinz Moesia Inferior gewid
met scin wird, besonders der Zustănde in der Dobrudscha. In einer 
frliheren Zeit, in die sechsziger Jahre, betrachteten die Historiker, die 
sich mit dem fri.ihen Chris,tentum in Moesia Inferior (namentlich in der 
Dobrudscha) beschăftigten, dessen Anfonge als sehr dunkel (Barnea 1968) 
und betrachteten diese Anfănge fast gar nicht. Es war viel gemiitlichen 
(und ist es noch), sich mit den geschriebenen Quellen zur folgcnden 
Epoche, des provin ziellen spăten Christentums, zu beschăftigcn ( Popescu 
1976; Rădulescu 1977; Barnea 1979). Deshalb die von mir verwendeten 
Daten wenig an der Zahl, jedoch werden die Forschungen zweifellos auch 
andere aufdecken. Jedenfalls kann jet21t behauptet werden, dass es in eini
gen grossen Stădten und Militărzentren der Provinz Moesia Inferior 
christlichen Gemeinschaften gab, oder ketzerische (gnostische) christliche 
Gemeinschaften, die mit den Heiden zusammenlebten, die deren Tun 
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und Treiben beobachteten. In einem solchen Zusammenhang kann das 
Auftachten von antichristlichen Ăussenmgen keine Uberraschung dar
stellen. 

Die ăhnlichste Darstellung derselbei,. 'Art scheint aus Viminacium 
(Moesia Superior), heute Kostolac, zu stammen, einem ehemaligen Legion
slager, Standorf filr die VII Claudia Legion. Aruf einen Ziegelstein wurde 
ein Esel gezeichnet, darilber ·wurde der Name des Aurelius Corbinus 
geschrieben (Vulic 1909, S. 168, No. 26, Abb. 117). Moglicherweise ist 
die Bedeutung der Verbindung zwischen Name und Zeichnung folgende: 
Aurelius Corbinus = Esel = Christ. Das Stiick kann aufgrund des Namens 
Aurelius in die zweite Hălfte des 2. Jhs. und hauptsă,chlich ins 3. Jh. 
n. Chr. datiert \Verden und befindet sich somit in einer sicheren christ
lichen Umgebung. 

Das Stiick von Barboşi wurde von Entdecker nicht datiert. Aus den 
Fundumstiinden konnten wir jedoch entnehmen, dass es ins 3. Jh.n. 
Chr. datiert werden kann. Dieses Datum stellt auch in Barboşi einen Zeit
punkt dar, in dem das Dasein einer christlichen Gemeinschaft keine Aus
nahme mehr wăre. 

Die obigen Betrachtungen erlauben die Hypothese, dass es in Bar
boşi in 3. Jh.n. Chr. eine christliche Gemeinschaft gegeben hat. Das Da
sein dieser Gemeinschaft wind sowohl von archăologischen Funden 
christlichen Charakters, als such von Beweisen der Feinde dieser Reli
gion. 
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A IJ/J. I. Dk Tonp\attc vo:i B:1rboşi 111it <l~r Darstellung cler menschlichcn Gestalt mit Eselkopf 
(Z:ichnw1g; nach Sal!ie 1981, Tai. 22 bis/4). 
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E 
) . <largestellt Palatin (Rom .Icre Gestalt '. lfou,es Yo~ n<l cine nm. ~ \\'an(l <lcs . •.!krcuztgt, u - -I bb. 33:19). 

li 
n" an tLr l F,selkopf, g 91-l 8. 30:il, . Darste u o ,, ~r ua( • III ? I , , Hingeritzte ·t Menscheakorp. ach DACL, ' -, Abb. - : • Gcstalt tnl (Zeichnung; 

11
' winl emc_ <la,·or betet ,he 
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,Jl,I,_ 3. Jli<.: c;c111nll' Yon Pompeji mit d··r mcnc-h!ichcn (;cstalt mit Eselkopf în Lchn,rhaltung 
1Zdclmung; nach J,er/crrq 192-1, S. '.W-1:i, .·IIJ/1. 586) unei clic gnostischen Ophitcngcmmen 
mi'. I>arstellung<n Yon ~Ienschcngtsta]t,·n 1i.it Esc!kopf 1_Z<ich11ung~n; nach !.l'C/cnq 1936, 

S. '.!1;';8_ .-IM. <JOII)). 
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Abb . .f. Die Tontăfelchen von Neap~I (Italien) mit der Gestalt mit Ese\skopf in T,ehrcrha\tung 

(Zeichnung; nach Lec[ercq 1924, S. 2046, .-11,b. 587). 
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A/Jh .. i. Kartc rler Provinz )Iocsia Inferior mit den wichtigsten Siecllungen und Wegcn. Das 
Zcichen X markicrt den Ort cler Siecllung Ilarboşi. 


