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Ligia Ruscu 

DIE BEZIEHUNGEN DER GRIECHENST ĂDTE AN DER RUMĂNISCHEN 
SCHWARZMEERKOSTE MIT STĂDTEN AUSSERHALB DES SCHWARZEN 

MEERES 

Mit Stădten auBerhalb des Schwarzmeerbereichs werden sehr wenige politische 
oder militărische Beziehungen verzeichnet. Datur beinhalten die Quellen lnformationen 
uber Beziehungen wirtschaftlicher, kultureller oder persănlicher Art. Es handelt sich hier 
în erster Reihe um die Beziehungen Histrias und Kallatis'; die inschriftlich bezeugten 
AuBenbeziehungen Tomis' reichen, mit einer einzigen Ausnahme, nicht uber den 
Schwarzmeerbereich hinaus. Es sind în diesem Zusammenhang eigentlich die 
Ehrendekrete jene, die tur die Beziehungen der Stădte an der rumănischen Kuste des 
Schwarzen Meeres und anderen Stădten Aussagekraft besitzen; Grabinschriften, die 
meist von einem endgultigen Niederlassen einer Person în einer fremden Stadt zeugen, 
sind tur private Entscheidungen Einzelner und nicht der Stădte aufschluBreich. Sie sind 
nur insofern fur die Verbindungen der Stădte aussagekrăftig, als bereits bestehende 
Kontakte wirtschaftlicher oder kultureller Art zwischen zwei Stădten die 0bersiedlung 
erleichtert bzw. ihr vorgearbeitet haben. Sie zeugen mitunter von der 
Anziehungsfăhigkeit einer bestimmten Stadt oder Gegend wie auch, indirekt, von den 
Ursachen der Bereitschaft von Personen oder Gruppen von Personen, ihre Heimatstadt 
zu verlassen. Die Datenangaben im Text, falls nicht anderweitig angezeigt, sind v. Chr. 

* 

Die Herkunft des im Kloster Dragomirna aufbewahrten Dekrets (ISM I 65; erste 
Hălfte des 3. Jh.) ist zwar umstritten1, die Beweisfuhrung von D. M. Pippidi2 macht es aber 
sehr wahrscheinlich, daB der Stein aus Histria stammt und somit eine der bedeutendsten 
Urkunden darstellt, die Beziehungen zwischen Histria und Byzantion bezeugt. Der 
Architekt Epikrates Nikoboulou aus Byzantion wurde von einem Sondergesandten Histrias 
angestellt; er ergriff în der Stadt zahlreiche und nutzliche MaBnahmen în Verbindung mit 
der Konzession der ăffentlichen Mauerbauarbeiten; er zeigte Verstăndnis fur die 
Schwierigkeiten Histrias und war damit einverstanden, mit der vom Volke und vom Rat 
bestimmten Summe bezahlt zu werden; als der Krieg mit den '01.atE1;, einem sonst nicht 
bekannten Barbarenstamm, drohte, betrieb er die nătigen Vorbereitungen mit Geschick; 
spăter war er bereit, das zweijăhrige Amt eines bttµE1.Etijc; t&v tEtx&v auf sich zu nehmen 
und die entsprechenden Arbeiten anzutuhren. 

Der Architekt wurde aus Byzantion speziell zum Zweck nach Histria befărdert, sich 
an der Ausarbeitung der Bauanweisungen zu beteiligen; seine ubrigen Auftrăge ergaben 
sich aus der zufriedenstellenden Austuhrung dieses ersten. Welches genau diese ersten 
Arbeiten waren, geht aus dem Text nicht hervor; der Krieg mit den Olaten wird erst spăter 
zu einer Bedrohung und es ist wenig wahrscheinlich, daB dieser erste Mauerbau 
stattfindet, um ihr entgegenzuwirken. Die Stadtmauern Histrias în klassischer Zeit wurden 

'F. G. Maier, Griechische Mauerbauinschriften I, Heidelberg 1959, 278-279, Nr. 86. 
'Die Herkunft des Beschlusses zu Ehren des Epikrates, Sohn des Nikobulos (Sy/13 707), Epigraphische 
Breitrăge zur Geschichte Histrias, Berlin 1962, 51-59. 
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irgendwann in der zweiten Hălfte des 4. Jh. zerstărt; ihr Ende wird entweder mit dem 
Feldzug Philipps li. gegen den Skythenfursten Ateas3 ader aber mit der Belagerung der 
Stadt durch Lysimachos• in Verbindung gebracht; wobei die Zerstărung der Mauern in 
keinem der Fălle durch sonstige Quellen bezeugt ist. Die Stadtmauer der hellenistischen 
Zeit entsteht nicht fruher als das Ende des 4. Jh.; sie wurde in mehreren Schnitten 
identifiziert, wobei auch festgestellt werden konnte, daB Abschnitte davon zu 
verschiedenen Zeitpunkten um die Mitte ader in der 2. Hălfte des 3. Jh. (der 
Mauerabschnitt mit dem Torkomplex), Ende des 3. ader in der ersten Hălfte des 2. Jh. 
(in Verlăngerung des Torkomplexes) und in der zweiten Hălfte des 2. Jh. entstanden5

• 

Es ist wegen der Datierung der lnschrift in das 3. Jh., eventuell in dessen erste Hălfte6, 
der Mauerbau unter der Leitung des Epikrates entweder mit dem Wiederaufbau der 
Stadtmauern nach den Zerstărungen wăhrend der Belagerung durch Lysimachos in 
Verbindung zu bringen7, ader aber mit der Errichtung des Torsektors. DaB sich Histria zu 
jenem Zeitpunkt in Schwierigkeiten befand, wie der Text sagt, geht wohl Ober die in Histria 
in hellenistischer Zeit immer wieder auftretenden Geldnăte nicht hinaus. 

Weshalb sich Histria an Byzantion wandte, um einen Architekten zu erhalten, und sich 
sogar die Muhe gab, einen Sondergesandten ausschlieBlich damit zu beauftragen, geht 
aus dem Text selbst nicht hervor. Die Heranziehung fremder Architekten zum eigenen 
Mauerbau und, noch mehr, deren Beauftragung mit ăffentlichen Ămtern der Stadt, waren 
ja durchaus nicht die Regel0

• Vielleicht war der Ruf der byzantinischen Architekten so 
groB; es sind zwar keine weiteren Fălle bekannt, in denen byzantinische Architekten im 
Ausland tătig waren, wie auch keine Mauerbauinschriften aus Byzantion selbst bekannt 
sind9, was jedoch auch nur auf den Zufall der Funde zuruckgefuhrt werden kann; hingegen 
zeugt der Ruhm der Stadtmauer klassischer und hellenistischer Zeit von Byzantion10 vom 
Ruf seiner Architekten. Andererseits kănnen bereits bestehende gute Beziehungen 
zwischen Histria und Byzantion es bewirkt haben, daB Histria sich auf der Suche nach 
einem Architekten an die Stadt am Bosporus wandte. An sich war ja fast jede 
Schwarzmeerstadt daran interessiert, gute Beziehungen zu Byzantion zu unterhalten, das 
die Ein- und Ausfahrt des Schwarzen Meeres kontrollieren konnte. Die Enge dieser 
Beziehungen wird auch dadurch illustriert, daB auf der Ruckseite der Bronzeprăgungen 
der Stădte der rumănischen Schwarzmeerkuste in hellenistischer Zeit im Anschnitt der 
Dreizack erscheint, der von Munzen Byzantions ubernommen wurde und auch auf den 
Munzen anderer griechischer Staaten wie Rhodos11 auftritt, was einen Hinweis fur die 
engen Handelsbeziehungen der Schwarzmeerpoleis mit Byzantion und daruber hinaus mit 

'Maria Coja, Zidul de apărare şi împrejurările istorice ale distrugerii lui în sec. IV. î. e. n., SCIV 1 5, 1 964, 
3, 383 ff.; dies., Les fortifications grecques dans Ies colonies de la cote ouest du Pont Euxin, in La 
fortification dans l'histoire du monde grec, Actes du colloque international „La fortification et sa place 
dans l'histoire politique, culturelle et sociale du monde grec" (Valbonne, decembre 1 982) (Hrsg. P. 
Leriche, H. Trezigny), Paris 1986, 95-103. 

'O. Hockmann, U. Muller, G. Peschel, Anja Woehl, Histria an der Kiiste des Schwarzen Meeres. 
Prospektionsarbeiten im antiken Stadtgebiet, Antike Welt 28, 1997, 3, 21 O, Anm. 13. 

'C. Preda, A. Doicescu, in Histria 11, Bucureşti 1 966, 322-323. 
•s. Anm. 1. 
'So D. M. Pippidi, ad ISM I 65. 
"Vgl. F. G. Maier (Anm. 2) 11, 25. 
'Vgl. F. G. Maier, a. a. O. 

10 Siehe dazu H. Schonebeck, Die Stadtmauer von Byzantion, AA 1936, 36-51; W. Mliller-Wiener, 
Bildlexikon zur Topographie lstanbuls, Tlibingen 1977, 16-19. 

11 Siehe dazu H. Seyrig, Monnaies hellenistiques de Byzance et de Calcedoine, in Essays in Greek Coinage 
Presented to Stanley Robinson (Hrsg. C. M. Kraay, G. K. Jenkins), Oxford 1 968, 1 83-200, bes. 1 95 ff. 
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groBen Handelszentren der Ăgăis darstellt. Dazu paBt auch die Datierung der lnschrift in 
die erste Hălfte des 3. Jh., also vor dem Krieg, in dem sich Histria auf der Seite Kallatis' 
gegen Byzantion wiederfand. 

Dieser Krieg ist uns allein aus einem kurzen Fragment des Geschichtsschreibers aus 
Herakleia Memnon (FGrHist B 434, F 13 (21 )) erhalten: 

Ou 7COÂ.Â.q> OE UO"tEpov x.p6vcp 1COÂ.Eµ0<; ClVEppayE Bul:,;avti0ti; 1tpoi; KaÂ.Â.ClttClVOUi; 
(CX7tOllCOt OE O'Otot 'HpmcÂ.Ecot&v T(O"ClV) K'.Cll 1tpoi; 'Icrtptavoui; 7tEpi T6µEcoi; tot) Eµ1topiou, 
o toîi; KaÂ.Â.attavoîi; oµopov riv, µovomoÂ.wv totito otavoouµEvcov KataO"KEUcicrm t&v 
KaÂ.Â.attav&v. dtrnprn~Euovto ouv 1tpoi; 'HpaKÂ.Erotai; E1ti cruµµax.iav EKcitEpot· oi OE 
1toÂ.EµtKTJV µEv po1titv oUOEtEpcp EVEµov µtpEt, otaÂ.Â.aKtllPioui; OE ăvopai; EK'.CltEpoti; 
Cl7tEO"tEÂ.Â.OV, K'.ClV ă1tpClKtoi; Cl'UtOOV TJ 0"7COUOT( totE YEYOVE. nona OE oi tiji; KaÂ.Â.attooi; 
i>1to t&v 7tOÂ.Eµicov 1ta86vtEi;, ucrtEpov Eii; OtaÂ.UO"Eti; T(Â.0ov, a1to tatit11i; tiji; cruµq>opâi; 
O'UK'.Ett O"X,EOOV CIVClÂ.Cl~EÎV Cl'Uto'Oi; ouv118EVtEi;. 

Der Krieg wird um 260 datiert12
• Der angegebene Grund fi.ir diesen Konflikt ist die 

Absicht Kallatis', Tomis in ein Monopol zu verwandeln, was am wahrscheinlichsten die 
Aneignung dessen Einkunfte bedeutet13

• Tomis war zu dieser Zeit noch eine relativ 
bedeutungslose Stadt, deren Wert und Perspektiven, die die Kontrolle daruber erăffnet, 
wahrscheinlich am ehesten von den Beziehungen zum lnneren gegeben werden. Tomis 
befindet sich am einen Ende der kurzesten StraBe quer durch die Dobrudscha zur Donau, 
entlang des Karasu-Tales, das den FluB bei Axiopolis/Cernavodă erreicht. Die Grabungen an 
diesem Ort erreichten nur spărlich die vorrămischen Schichten, so daB das Dasein eines 
griechischen Handelsstutzpunktes hier archăologisch nur wenig Ruckhalt findet; Axiopolis 
ist aber die einzige Siedlung mit griechischem Namen woanders als an der Meereskuste 1

•; 

die Kontrolle Ober diese StraBe und das Einstreichen der Einkunfte aus dem Handel entlang 
dieser StraBe wăren ausreichende Versuchungen fur einen militărisch betrăchtlich stărkeren 
Nachbarn. Kallatis ist wahrscheinlich immer noch, wie sie es ein halbes Jahrhundert fruher 
war ( als sie den Widerstand der Griechenstădte der westpontischen Kuste gegen den 
Thrakienkănig Lysimachos organisierte und anfi.ihrte) 15

, die militărisch bedeutendste Stadt 
der Gegend; aber nicht in solchem MaBe măchtig, daB sie eine andere Stadt ganz alleine 
unterwerfen konnte, weshalb sie das Bundnis mit Histria sucht. Einen zweiten Grund fi.ir 
dieses Bundnis wird der Wunsch gebildet haben, die Măglichkeit auszuschlieBen, daB sich 
Tomis um Hilfe an die benachbarte milesische Stadt wendet. 

Somit verlangt die bedrohte Stadt Hilfe nicht von einer anderen Stadt der 
westpontischen Kuste (die vermutlich wenig Macht oder Lust hatten, um Tomis' willen 
einen Krieg mit der Koalition Kallatis-Histria einzugehen) und auch nicht von einer anderen 
entfernteren milesischen Stadt, sondern von Byzantion, dem Staat, der wegen der 
Kontrolle, die er im Notfall auf die Meerengen ausuben konnte, und auch wegen seines 
militărischen Potentials eine der bedeutendsten Regionalmăchte bildete. 

12 J. Vinogradov, Der Pontos Euxeinos a/s politische, okonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, 
Actes du IX' Congres lnternational d'epigraphie grecque et latine I, Acta Centri Historiae Terra Antiqua 
Balcanica li, Sofia 1987, 47, Anm. 184; K. Nawotka, The Western Pontic Cities: History and Politica! 
Organization, Dissertation, Ohio State University 1991, 41, Anm. 116. 

13 J. G. Vinogradov, a. a. O., 4 7-48, mit der gesamten Diskussion; vgl. Sheila L. Ager, lnterstate 
Arbitrations in the Greek World, 337-90 B. C., Berkeley - Los Angeles - London 1995, 108-109. 

1
• Ptol. Geogr. 3, 8, 1; 1 O, 1; I. Barnea, Date noi despre Axiopolis, SCIV 11, 1960, 1, 69-70; G. Poenaru 
Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, Axiopolis aux 1//'-VI/' siecles de n. e. a la lumiere des decouvertes 
monetaires, SCN 9, 1989, 53-54. 

15 Diodor 19, 73. 
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Abb. 1 . Beziehungen der Griechenstădte der rumănischen Schwarzmeerki.iste mit Stădten 
auBerhalb des Schwarzmeerbereichs 
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Beide Seiten unternehmen den Versuch, die Unterstutzung Herakleias zu erhalten. 
Deren Ablehnung, aktiv in den Konflikt einzugreifen und der fehlgeschlagene Versuch 
einer friedlichen Schlichtung lassen sich durch die Undankbarkeit beider Perspektiven 
erklăren: Herakleia sollte entweder einem Bundnis beitreten, das gegen seine eigene 
Kolonie gerichtet war, mit der sie keinerlei Streitgrunde hatte, ader aber ohne zwingende 
Notwendigkeit die eigene Politik des Bundnisses mit Byzantion ruinieren, die sie seit 
mehreren Jahrzehnten fuhrte'6. ln beiden Făllen hatte Herakleia viei zu verlieren und so 
gut wie nichts zu gewinnen. 

Ober den Verlauf des Krieges erfahren wir praktisch nichts. Die Beteiligung Histrias 
scheint minimal gewesen zu sein; dies kann naturlich auch auf die sehr knappe Art und Weise 
zuruckzufuhren sein, in der Memnon die Ereignisse zusammenfaBt, aber auch so spricht die 
Tatsache, daB der Name Histrias uberhaupt nicht mehr erwăhnt wird, weder bezuglich der 
eigentlichen Kriegshandlungen noch bezuglich des AusmaBes, in dem die Stadt von deren 
Folgen betroffen wurde, eher fur eine begrenzte Beteiligung und fur weniger schwere 
Folgen als im Falle Kallatis'. Diesbezuglich spricht Memnon von einer Katastrophe, von der 
sich die Stadt nie mehr erholte. Die modernen Autoren, ausgehend hauptsăchlich von 
archăologischen Gegebenheiten (in erster Reihe der Deutung der Amphoreneinfuhr in die 
Stadt) akzeptierten Memnons SchluB ader lehnten ihn ab' 7 (aufgrund des Wohlstandes der 
Stadt in der folgenden Zeit, ihrer intensiven Handelsverbindungen und zahlreichen AuBen
beziehungen). Der dramatische Ruckgang der Einfuhr gestempelter Amphoren in Kallatis 
in der diesem Krieg entsprechenden und folgenden Zeitspanne, der besonders fur die Er
zeugnisse aus Thasos und Sinope studiert wurde' 8

, stutzt eher das Bild einer tiefgreifenden 
und plotzlichen Krise, die von der Niederlage seitens der Byzantier verursacht wurde. 

Am Ende der hellenistischen Zeit ist Kallatis die einzige der Stădte an der 
rumănischen Schwarzmeerkuste, die von Strabo als 1t6Â.tc; bezeichnet wird; die beiden 
anderen, Tomis und Histria, nennt er 1t0Hxvia19

• Somit wurde der wirtschaftliche 
Wohlstand der Stadt, seine AuBenhandels- und "personliche" Beziehungen vom Krieg in 
Mitleidenschaft gezogen, aber nicht so weit, um einen stăndigen Niedergang der Stadt 
zu verursachen. Jedoch erscheint Kallatis nie mehr von nun an als Anfuhrer eines 
regionalen militărischen ader politischen Bundnisses, ja nicht einmal als Mitglied eines 
solchen, sondern im Gegenteil als Entgegennehmer fremder militărischer Hilfe20

• Die 
1

• E. Will, Histoire politique du monde hellenistique, Nancy 1966, I, 120-121; S. J. Saprykin, Heracleia 
Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination (VI.- I. centuries B. C.), Amsterdam 1997, 
161-178. 

"D. M. Pippidi, Epigraphische Beitrăge zur Geschichte Histrias, Berlin 1 962, 24-25; L. Buzoianu, Despre 
începuturile importului de amfore ştampilate în cetăţile greceşti Tomis şi Callatis, Pontica 17, 1984, 
57-59; V. Sîrbu, Considerations concemant l'importation des amphores grecques sur le territoire de 
la Roumanie (VI.- I. siec/es av. n. e.), Thracia Pontica 2, 1985, 269-271; Emilia Doruţiu-Boilă, Relaţiile 
externe ale cetăţii Callatis în epoca elenistică, SCIVA 39, 1988, 3, 249. 

1
• Al. Avram, G. Poenaru Bordea, Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis, Dacia N. S. 32, 

1988, p. 34-35; N. Conovici, Al. Avram, G. Poenaru Bordea, Nouveaux timbres amphoriques sinopeens 
de Callatis, Dacia N. S. 33, 1 989, p.40-41; Al. Avram, N. Conovici, G. Poenaru Bordea, Etude 
quantitative sur Ies timbres amphoriques sinopeens de Callatis, Dacia N. S. 34, 1990, 126-127; Gh. 
Poenaru Bordea, Les timbres amphoriques de Thasos a Callatis, in Recherches sur Ies amphores 
grecques (ed. J.- Y. Empereur, Y. Garlan), BCH Suppl. 13, 1986, 350-351; Al. Avram, Histria VIII. Les 
timbres amphoriques. 1. Thasos, Bukarest - Paris 1 996; N. Conovici, Histria VIII. Les timbres 
amphoriques. 2. Sinope, Bukarest - Paris 1998. 

1
• Strabo 7, 6, 1. 

'
0 SGDI 3089 (Kallatis): Ehrendekret fur Stratonaktas Lygdamios aus Apollonia und das Volk von Apollonia 
fur geleistete militărische Hilfe gegen einen unbekannten Feind, wahrscheinlich ein Barbarenvolk; vgl. 
AEM 1 O, 1886, 197-201 (nach dem Tode des Attalos III.); SEG 24, 1969, 1024: Wende vom 3. zum 
2. Jh.; siehe auch Sheila L. Ager (Anm. 13), 176-177. 
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Abb. 2. lnschriftlich bezeugte AuBenbeziehungen Histrias 
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Beziehungen zur Metropole Herakleia erfuhren eine langanhaltende Erkăltung: es sind 
keine politischen Beziehungen zwischen Mutterstadt und Kolonie mehr verzeichnet, 
nicht einmal dann, als Herakleia eine Koalition von Griechenstădten gelegentlich des 
Krieges zwischen dem Kănigreich Pontos und seinen kleinasiatischen Nachbarn 1 83-
1 79 um sich sammelt - es erscheinen hier die andere herakleische Tochterstadt 
Chersonesos und die dorische Stadt Mesambria, nicht aber auch Kallatis21

• Somit muB die 
Aussage Memnons in erster Reihe im Bereich politischer Autorităt und militărischer Macht 
als geltend betrachtet werden. Die wohl wichtigste Folge dieses Krieges besteht darin, 
daB Kallatis endgi.iltig aufhărt, die Rolle einer Regionalmacht zu spielen, die sie Ende des 
4. und in der ersten Hălfte des 3. Jh. innegehabt hatte, und erscheint von nun an als 
politisch weitgehend isoliert. 

ln der Zeit des Mithradates VI. Eupator wird Histria wegen ihrer durch Kriege und 
schlechte Ernten verursachten wirtschaftlichen Nat gezwungen, eine Anleihe bei Menios 
aus Byzantion aufzunehmen, die sie zuruckzuzahlen auBerstande ist; ein an den 
pontischen Kănig gesandter Bote wird mit seinen Begleitern gewaltsam in Byzantion 
aufgehalten; der pontische Stratege Diogenes Sohn des Diogenes aus Am[astris?], der 
in Histria zum Strategen der Stadt ([o"tpaJtTJYov [t~ 1t61-.l:EJroi;) wird, nimmt es auf sich, eine 
Reise nach Byzantion zu unternehmen, die Geiseln loszukaufen und aus seinem eigenen 
Vermăgen die von Histria geschuldete Summe zu ergănzen und die Schuld zu lăschen, 
wofur er von der Stadt geehrt wird 22

• Die Aniei he scheint vor dem Zeitpunkt 
aufgenommen worden zu sein, ab dem sich Histria unter der Schirmherrschaft des 
Mithradates befand (Z. 9-1 O: [tJou tE 6ftµou 8Â.t~EV't[oi; tv wîi; 1tpo]tEpoti; xpovoti;), somit ist 
es weniger wahrscheinlich, daB sich die Stadtvăter Histrias an einen byzantinischen 
Glăubiger wegen einer lntensivierung der Beziehungen zwischen den beiden Stădten 
wandten, die von der gemeinsamen Schirmherrschaft des pontischen Kănigs verursacht 
wurde. Die Wahl eines Byzantiners ist wohl nicht alleine auf den allgemeinen Wohlstand 
Byzantions zuruckzufuhren, sondern auch auf bestehende Beziehungen zwischen den 
beiden Stădten, die durch den Krieg von ca. 260 v. Chr. nicht dauerhaft beeintrăchtigt 
worden waren. 

Der einzige sonstige Fall von Beziehungen persănlicher Art zwischen Stădten der 
rumănischen Schwarzmeerkuste und Byzantion erwăhnt die Grabinschrift des Phaikon 
Artemidorou aus Kallatis (SEG 24, 671 ), der in Byzantion begraben liegt. 

Nach Kalchedon fuhrt eine Gesandtschaft mehrerer Histrianer ( die Namen sind nicht 
erhalten), die im 3. Jh. von ihrer Stadt geschickt wurden, um das dortige Orakel des 
Apollon uber die ăgyptische Gottheit Sarapis zu befragen, măglicherweise uber die 
Einfuhrung dessen Kultes nach Histria23

; leider ist das Ergebnis der Befragung ader die 
Antwort des Gottes nicht erhalten (ISM I 5), es ist aber wahrscheinlicher, daB sie positiv 
ausfiel, weil sich sonst kaum die Muhe gelohnt hătte, den Zwischenfall epigraphisch 
festzuhalten. Es ist dies der einzige bekannte Fall, in dem Histria einen Orakelspruch zur 
Klărung einer internen Frage beantragt; es ist somit nicht măglich, zu sagen, ob die Stadt 
oft zu solchen Mitteln griff und ob sie das Heiligtum des Apollon zu Kalchedon irgendwie 
bevorzugte. Bezeichnend fur das seit seiner Grundung stattgefundene Nachlassen der 
Beziehungen Histrias zu seiner Mutterstadt ist die Tatsache, daB es die Histrianer nicht 
zum Orakel von Didyma zieht, das vermutlich gelegentlich der Grundung der Stadt 

21 Polybios 25, 2, 1 0-1 3. 
22 Al. Avram, O. Bounegru, Mithridates al Vl-lea Eupator şi coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui 

decret inedit de la Histria, Pontica 3 O, 1 9 9 7, 1 5 5-1 6 5. 
23 Siehe D. M. Pippidi, Sur la diffusion des cultes egyptiens en Scythie Mineure, StCI 6, 1 964, 1 08-11 6. 
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befragt wurde 2
•. Es ist auch keine Gewohnheit der westpontischen Stădte, sich an das 

Orakel von Kalchedon zu wenden; Kallatis unterhălt i.iber lange Zeit Beziehungen zu 
Delphi (s. u.). Wahrscheinlich ist, daB das Orakel von Kalchedon nur aufgrund der 
geographischen Năhe befragt wird. Die Einfi.ihrung des Kultes ăgyptischer Gottheiten, 
besonders des Sarapis, in so entfernten Gefilden beweist zwar die religiăse Ausstrahlung 
Ăgyptens bis an den Rand der hellenistischen Welt, es ist aber daraus nicht unbedingt 
zu schlieBen, daB es sich um eine Folge offizieller ăgyptischer Propaganda handelt25

• 

Ein fragmentarisches Ehrendekret (ISM I 26, 2. Jh.) lobt die Tătigkeit des Arztes 
Diokles Artemidorou aus Kyzikos, der von seiner Stadt gesandt worden war, um in 
Histria Vortrăge und Vorfi.ihrungen (in:poacrrn; 1ml. cruv1<pi.crn~). wahrscheinlich im 
Gymnasion26

, zu halten. Er wurde danach von den Archonten aufgefordert, fi.ir Histria 
Dienst als ăffentlicher Arzt aufzunehmen; danach bricht der Text ab. Die Entscheidung 
der Archonten, einen Auslănder als ăffentlichen Arzt anzustellen, ist entweder darauf 
zuri.ickzufi.ihren, daB Histria sich zu jenem Zeitpunkt bezi.iglich der ărztlichen 
Versorgung in Schwierigkeiten befand (Epidemie, Krieg), ader daB das 
Ausschlaggebende bei der Anstellung des Diokles eben seine Herkunft aus Kyzikos war. 
Die zweite Măglichkeit ist die wahrscheinlichere. Der Text besagt nichts i.iber Notfălle 
ader Schwierigkeiten in Histria. Der Arzt aus Kyzikos kommt nach Histria infolge eines 
Beschlusses des kyzikenischen Volkes (Z. 7-8: µE,a.1tEµq,ed~ u1to ,ou [611Jµou), der 
wahrscheinlich infolge eines Gesuchs der Histrianer stattfand, ihnen einen Arzt zu 
schicken, der in ihrer Stadt ăffentliche Vortrăge halten und wohl in Hinblick auf seine 
spătere Anstellung als ăffentlicher Arzt gepri.ift werden sollte. AII das lăBt auf keine 
besondere Eile und alsa auf keinen Notfall schlieBen. Hingegen war besonders in 
hellenistischer Zeit der Ruf Kyzikos' als Kulturzentrum besonders groB: Kănige 
schickten ihre Săhne dorthin, um deren Erziehung zu vervollkommnen27

, was ihnen auch 
Geringere nachtaten: Meidias Aristaiou aus Histria begab sich zu Studienzwecken nach 
Kyzikos (ISM I 267, Ende des 1. Jh.). Ein solches Gesuch der Histrianer speziell an 
Kyzikos wird alsa wegen des Rufs der Stadt und ihrer Ărzte allgemein erfolgt sein ader 
auch infolge fri.iherer ader bereits bestehender Beziehungen zwischen den beiden 
Stădten stattgefunden haben. 

Kyzikos ist, sogar neben Byzantion, einer der bedeutendsten Zentren des Handels 
mit dem Schwarzmeerbereich20

; seine Mi.inzen, besonders die Elektronstatere, waren im 
Schwarzmeerbecken seit dem 6. Jh. im Umlauf und galten als eine Art Bezugswăhrung29 ; 

in Histria selbst und an der rumănischen Schwarzmeerki.iste sind sie, wie auch das 
kyzikenische Kleingeld, auch bereits in archaischer Zeit vorhanden 30

• Ob dem auch 
offizielle Beziehungen zwischen den beiden Staaten entspricht, geht aus den erhaltenen 
Quellen nicht hervor. Den einzigen sonst bekannten Fall persănlicher Beziehungen zu 

"N. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung der kultischen und politischen 
Einrichtungen, Frankfurt/Main - Bern - New York 1983, 145. 

"E. Will (Anm. 16), I, 178-184. 
2

• E. Popescu, Consideraţii asupra educaţiei tineretului la Histria în legătură cu trei inscripţii inedite, SCIV 
7, 1965, 347-349, 357. 

"F. W. Hasluck, Cyzicus, Cambridge 191 O, 177. 
2

• S. ebd., 1 70-1 77; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor I, Princeton 1950, 81 . 
"S. dazu das Dekret des Kanobos, IK 20: Die lnschriften von Kalchedon (Hrsg. R. Merkelbach), Bonn 

1980, 16; vgl. J. G. Vinogradov, Pontische Studien, Mainz 1997, 250-275; S. A. Bulatovic, Klad 
kizikinov iz Orlovki, VOI 1970, 2, 73-86. 

30 Suzana Dimitriu, O monedă divizionară din Cyzic la Histria, SCIV 8, 1957, 103-112; G. Buzdugan, C. 
Preda, Un tezaur cu monede de bronz din Cyzic descoperit la Curcani (jud. Ilfov), SCN 4, 1968, 331-
333; C. Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti 1998, 87-88. 
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Kyzikos bezeugt der Grabstein einer jungen Frau aus Kallatis, Hedea Glykeas (IK 1 8: Die 
lnschriften aus Kyzikos und Umgebung I (Hrsg. E. Schwertheim), Bonn 1 980, 51 O; 
Anfang des 2. Jh.). 

Aus Parion am Hellespont stammt daµcxtpl[oc; wu 6Eiva] rraptav6c;, der ein Ehrendekret 
der Kallatianer erhălt (Dacia N. S. 6, 1962, 473-474; 3. Jh.). Wahrscheinlich sind es 
Handelsbeziehungen, die die Verleihung der Proxenie an den Parier bewirkten. Parion 
betrieb einen ausgedehnten Handel mit den thrakischen Lăndern, wie die zahlreichen 
Funde von Munzen aus Parion besonders im heutigen Bulgarien erweisen31

; somit fuBen 
die Beziehungen zwischen Histria und Parion wahrscheinlich auf der gemeinsamen und 
eintrăglichen Basis des Thrakienhandels. 

Ein Dekret (IG XII Suppl. S. 69; 3. Jh.) aus Kallatis32 ehrt zwei Bruder aus Mytilene, 
Heronax und Bakchios, Sohne des Kalliphanes. Die Beziehungen unserer Stădte zu den 
Stădten der lnsel Lesbos sind archăologisch nicht so gut greifbar wie im Falle groBer 
Exporteure gestempelter Amphoren wie Thasos 33

• Lesbos befindet sich an der 
HaupthandelsstraBe, die den Suden der Ăgăis mit deren Norden und dem Schwarzen Meer 
verband; gerade im 3. Jh. steht Lesbos unter betrăchtlichem ăgyptischem EinfluB (wenn 
auch Mytilene weniger davon betroffen scheint als Methymna und Eresos und das 
Gegengewicht des ătolischen Bundes sucht)34. Gerade aus dem 3. Jh. stammen die 
meisten Zeugnisse fur die Beziehungen, die die Stădte der rumănischen 

Schwarzmeerkuste mit Ăgypten verbanden. Die Zeugnisse fur das Vorkommen der 
Namen von Personen lesbischer Herkunft in Orten des Schwarzmeerbereichs35 bezeugen 
zwar nicht ausdrucklich die Existenz von Handelsbeziehungen, lassen diese aber als sehr 
wahrscheinlich erscheinen. Vor diesem Hintergrund kann man alsa in den beiden 
mytilenischen Brudern Zwischenhăndler z. B. fur Getreide sehen, das von den 
westpontischen Stădten wăhrend der immer wiederkehrenden Getreidekrisen aus dem 
Ăgăisraum eingefuhrt werden muBte36

• DaB Mytilene Handelsbeziehungen mit dem 
Schwarzmeergebiet unterhielt, steht auBer Zweifel: es fuhrt gelegentlich selbst von dort 
Getreide ein37

• 

Aus Elea in der Ăolis stammt wahrscheinlich rr ... cov 'Apicrtcovloc;J ['E]Â.Ecxtac;, der von 
Kallatis im 2. Jh. ein Ehrendekret erhielt (SCIVA 45, 1994, 4, 319, Nr. 5). Es wird Elea 
in der Troas dem italischen Elea/Velia vorgezogen, weil letzteres wegen der groBen 
Entfernung wenn nicht ausgeschlossen, so doch weniger wahrscheinlich erscheint38

• Da 
Elea, obwohl es sich wahrscheinlich innerer Autonomie erfreute39

, in einem bestimmten 

31 L. Robert, Hellenica XI-XII, Paris 1960, 64, Anm. 2; IK 25, Die lnschriften von Parion (Hrsg. P. Frisch), 
Bonn 1983, 83-84, T 92. 

"V. Pârvan, Archăologische Funde im Jahre 1914: Rumănien, AA 1915, 250-251, Nr. 4 (er datiert die 
lnschrift ins 2. Jh.). Zur umstrittenen Herkunft des Dekrets vgl. J. u. L. Robert, BE 1955, 238. ln den IG 
XII wird die Herkunft der lnschrift mit Mesambria angegeben; so auch bei G. Labarre (s. Anm. 34), 223. 

33 Zwei Amphoren aus Lesbos: V. Sîrbu, Considerations concernant l'importation des amphores grecques 
sur le territoire de la Roumanie (VI.- I. siec/es av. n. e.), Pontica 1 5, 1982, 59. An der bulgarischen 
Schwarzmeerkuste: M. Lazarov, Amphores antiques (VI.- I. siec/es) du littoral bulgaire de la mer Noire 
(bg., fr. Zusammenfassung), lzvVarna 9, 1973, 51-52. 

"G. Labarre, Les cites de Lesbos aux epoques hellenistique et imperiale, Collection de !'Institut 
d'archeologie et d'histoire de l'antiquite, Universite Lumiere Lyon 2, voi. 1, 1996, 53-68. 

35 Bei G. Labarre, a. a. O., 241. 
36 S. Anm. 129. 
37 SIG3 21 2, Mitte des 4. Jh. 
38 J. u. L. Robert, BE 1965, 263; s. die gesamte Neuausgabe und Besprechung der lnschrift bei Al. 

Avram, KaUanava (I), SCIVA 45, 1994, 4, 317-320, Nr. 5; vgl. jedoch Ph. Gautier, BE 1996, 286. 
39 D. Magie (Anm. 28), 7; 734 mit Anm. 18. 
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Abhăngigkeitsverhăltnis zu den pergamenischen Herrschern stand40
, von denen es zum 

Hafen von Pergamon und zum Flottensti.itzpunkt ausgebaut wurde 41
, kommt diese 

lnschrift einer Bezeugung der Handelsbeziehungen Kallatis' zum pergamenischen Staat 
gleich. Die Gegend am unteren Kaikos ist fruchtbar, fi.ir landwirtschaftliche Zwecke 
geeignet und besonders um Elea reich an Olbăumen•2 ; Elea wird daran interessiert 
gewesen sein, aus der westpontischen Gegend die zum Schiffbau nătigen Rohstoffe 
einzufi.ihren. 

Die Handelsbeziehungen mit Kos und Knidos werden ebenfalls durch Amphoren
stempel bezeugt. Koischer Wein war beri.ihmt und wurde viei exportiert43

, die Anzahl 
koischer Amphoren an der westpontischen Ki.iste ist jedoch recht gering. Koische 
Stempel kommen an der westpontischen Ki.iste allgemein im 3.- 1. Jh. vor, zusammen 
mit den Erzeugnissen aus Rhodos. ln Histria und Tomis ist die Anzahl koischer Stempel 
etwas grăBer als in Kallatis44

• ln der Siedlung von Albeşti45 erscheinen sie Ende des 3.
Anfang des 2. Jh.46

, alsa gegen das Ende des Daseins der Siedlung. An der bulgarischen 
Ki.iste sind sie in sehr kleiner Anzahl zugegen•1

• Wahrscheinlich ist die Tatsache, daB sich 
Kos politisch und wirtschaftlich an Rhodos anlehnte und in dessen Schatten stand, in 
gutem MaBe fi.ir die kleine Menge koischer Amphoren an der westpontischen Ki.iste 
verantwortlich48

• Jedoch kann sich die Wertung der koischen Einfuhr in den Schwarz
meerbecken infolge der Zuschreibung der sogenannten Amphoren vom Typ Solocha I den 
koischen Werkstătten ăndern49 • An persănlichen Beziehungen gibt es nur ein Zeugnis: den 
Grabstein der Aphrodisia lstriana in Hippia auf Kos50

; es kann sein, daB die Frau vom Ruhm 
des Asklepios-Heiligtums angezogen wurde, das auch ein beri.ihmtes Zentrum fi.ir 
ărztliche Behandlung war51

• 

Der Wein von Knidos war bei den Griechen ebenfalls gut bekannt und wurde auch ins 
Schwarzmeergebiet ausgefi.ihrt. Knidische Amphorenstempel in den westpontischen 
Stădten beweisen dies, auch wenn Knidos, ebenso wie Kos, mit dessen Erzeugnissen jene 
von Knidos in etwa zeit- und mengengleich auftreten 52

, auch nicht zu den grăBten 
Exporteuren in diese Gebiete gehărte. Fi.ir die Weiterleitung der Erzeugnisse von Kos und 
Knidos ins lnnere war hauptsăchlich Histria zustăndig 53 • lnschriftliche Zeugnisse zu 
Beziehungen mit Knidos gibt es keine. 

40 R. B. McShane, The Foreign Policy of the Attalids of Pergamum, Illinois Studies in the Social Sciences 
53, Illinois 1964, 55-56, 72. 

"Ebd., 143; R. E. Allen, The Attalid Kingdom. A Constitutional History, Oxford 1983, 26. 
"D. Magie, a. a. O., 84, 806 mit Anm. 38. 
43 W. R. Paton, E. L. Hicks, The lnscriptions of Cos, Oxford 1891, xliii-xlvi. 
44 M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, Amphora Stamps from Callatis and South Dobrudja, Dacia N. S. 

13, 1969, 137. 
45 Siehe dazu N. Georgescu, Maria Bărbulescu, Fazele constructive ale fortificaţiei de la Albeşti, jud. 
Constanţa, Symposia Thracologica 3, 1985, 78-80. 

46 Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, N. Cheluţă Georgescu, Tipuri de amfore elenistice descoperite în 
aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti Uud. Constanţa), Pontica 20, 1987, 101. 

47 M. Lazarov (Anm. 33), 51-52; ders., Les timbres amphoriques d'Odessos (bg., fr. Zusammenfassung), 
lzvVarna 1 O, 1974, 56. 

48 D. Magie (Anm. 28), 88; W. R. Paton, E. L. Hicks, a. a. O., xxxvi-xxxvii. 
49 Al. Avram, Wo sind die Amphoren vom Typ Solocha I hergestellt worden?, Dacia N. S. 33, 1989, 247-

252. 
'

0 W. R. Paton, E. L. Hicks, a. a. O., 232, Nr. 364; wahrscheinlich spăthellenistisch. 
"D. Magie, a. a. O., 89. 
52 M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea (Anm. 44 ), 1 37; Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, N. Cheluţă 

Georgescu (Anm. 46), 101; M. Lazarov (Anm. 33). 
"V. Sîrbu (Anm. 33), 59, Abb. 7. 
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Beziehungen zu Smyma gibt es nur "persănlicher" Art, durch zwei Grabinschriften 
bezeugt: das Grabepigramm(?) eines Unbekannten in Histria (ISM I 261, 3.- 2. Jh.) und 
die Grabinschrift der Euporia aus Kallatis (IK 23: Die lnschriften von Smyrna I (Hrsg. G. 
Petzl), Bonn 1982, 147). 

Eine lnschrift aus lasos enthălt die Liste von Spendern anlăBlich der Dionysien; 
darunter spendet der Metăke ~wyevrtc; (.)avu~6wu KaUanav6c; 1 00 Drachmen (IK 28. 1 
lasos I, 1 97) 54. Der Metăke wurde vermutlich im Kielwasser der AuBenhandelsbeziehungen 
lasos' hierhergebracht, die von zahlreichen Zeugnissen belegt werden. Das Gebiet von 
lasos ist zwar nicht besonders reich 55

, es besaB aber einen guten Hafen und funktionierte 
wahrscheinlich als Umschlagplatz, worauf die zahlreichen Erwăhnungen von Metăken 
hinweisen. Die Blutezeit lasos' făllt besonders nach 1 67, ab wann es nicht mehr zur 
rhodischen Peraia gehărte56 • Unter den hier verzeichneten Metăken gibt es noch einen 
von der westpontischen Kuste: den Bizonier Ktesias Apolloniou 57

• Leider unbekannt 
bleibt die Stadt Kal. .. , aus der Hermophantos Numeniou stammt, der viele Burger lasos' 
aus groBer Gefahr errettete 58

; Kallatis ist nur eine von vier Măglichkeiten. 
Rhodos war Liber die ganze hellenistische Zeit hindurch einer der grăBten (bis zur Mitte 

des 2. Jh. wahrscheinlich der grăBte uberhaupt) Umschlagmarkt fur Getreide in der Ăgăis59 ; 
Zeugnisse, welche die lnsel diesbezuglich unmittelbar mit den Stădten der rumănischen 
Schwarzmeerkuste verbinden, sind jedoch nicht erhalten. Rhodos war aber auch einer der 
bedeutendsten Exporteure von Wein in die Schwarzmeergegend, wie auch in unsere Stădte. 
Vereinzelt seit dem Ende des 4., besonders seit der ersten Hălfte des 3. Jh. 60

, alsa spăter 
als die Produkte aus Herakleia und Thasos61

, sind rhodische Erzeugnisse auf allen Mărkten 
der westpontischen Kuste vorhanden 62

, werden ins lnnere weitergeleitet und bilden vom 3. 
bis ins 1. Jh. einen der fuhrenden lmporte63

• Sie erscheinen in dieser Zeitspanne parallel mit 
den Amphoren aus Sinope, wohl weil diese eher Ol als Wein enthielten64

• ln Tomis stehen 
die Importe aus Rhodos mengenmăBig an erster Stelle65

; die Einfuhr rhodischen Weins 
nimmt hier nach der Mitte des 3. Jh. betrăchtlichen Aufschwung. ln Odessos erscheinen die 
rhodischen Amphoren ebenfalls an erster Stelle, seit dem Ende des 4. Jh. bis zum Anfang 
des 2. Jh66

• AuBer Odessos sind Histria und Kallatis die wichtigsten Handelspartner Rhodos 
an der westpontischen Kuste; von hier aus verbreiten sich die rhodischen Produkte auch in 
die Gebiete nărdlich der Donau67

, wo sie was die Menge betrifft an erster Stelle stehen68
• 

"Siehe zum Patronymikon L. Robert, Les inscriptions grecques de Bulgarie, RevPhil 33, 1959, 180, Anm. 1. 
55 D. Magie (Anm. 28), 85. 
56 IK 28. 1, Die lnschriften von lasos I (Hrsg. W. BIUmel), Bonn 1985, S. 1 73. 
57 Ebd., 197. 
58 Ebd., 43. 
59 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941, 1264; L. 

Casson, Ancient Trade and Society, Detroit 1 984, 70-95. 
60 M. Lazarov, Les timbres amphoriques d'Odessos (bg., fr. Zusammenfassung), lzvVarna 1 O, 1974, 56. 
61 A. Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Rhodos, 

Pontica 20, 1987, 66. 
62 Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, N. Cheluţă Georgescu (Anm. 46), 1 01; M. Lazarov, Amphoren und 

Amphorenstempel aus Herakleia Pontica in Thrakien (bulg.), lzvVarna 1 6, 1980, 19. 
63 V. Sîrbu (Anm. 33), 56, 57 mit Abb. 4, 61 mit Abb. 8, 64-65. 
64 M. Lazarov, Sinope et le marche ouest-pontique (bg. mit fr. Zusammenfassung), lzvVarna 14, 1 978, 

65; Vasilica Lungu, Circulaţia amforelor ştampilate în zona Capul Dolojman, Pontica 25, 1992, 74. 
65 Livia Buzoianu, Importurile amforic.;; la Tomis în perioada elenistică, Pontica 25, 1992, 100. 
66 M. Lazarov (Anm. 60), 56. 
6

' M. Lazarov, Les rapports commerciaux de Rhodes avec Ies cites ouest-pontiques a l'epoque 
he/lenistique (bg., fr. Zusammenfassung), lzvVarna 1 3, 1977, 46-47. 

68 V. Sîrbu (Anm. 33), 61, Abb. 8. 
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ln Histria sind rhodische Amphoren seit der ersten Hălfte des 3. Jh. vorhanden und erreichen 
einen Hăhepunkt in der Zeit 220-18069

• ln Kallatis sind rhodische Amphorenstempel 
ebenfalls seit dem 4. Jh. vorhanden, hier steht jedoch die rhodische Einfuhr weit hinter jener 
aus Sinope und auch aus Thasos zuruck 70

• ln Albeşti erscheinen rhodische Stempel nicht 
fruher als 275, spăter als jene aus Herakleia und Thasos; in der ersten Hălfte des 3. Jh. 
herrschen sie hier konkurrenzlos vor71

• Eine Abnahme der Menge rhodischer 
Amphorenstempel im 2. und 3. Viertel des 3. Jh. und viei deutlicher am Ende des 3. und zu 
Beginn des 2. Jh. sind wohl auf den Versuch Byzantions, auf die Durchfahrt durch den 
Bosporos Zoli zu entheben, und auf den darauffolgenden Krieg mit Rhodos zuruckzufuhren 72

• 

Die Menge von Amphorenstempeln wird von keinen entsprechenden inschriftlichen 
Zeugnissen begleitet: belegt ist ein einziger Fali, der Grabstein des 'Epacnvoc; KcxUcxncxv6c; 
(ohne Patronymikon) auf Rhodos (ArchDeltion 18, 1963, 20, Nr. 33). 

Zu Thasos bestanden, nach dem Zeugnis der Amphorenstempel zu urteilen, rege 
Handelsbeziehungen uber die ganze Zeitspanne, in der Thasos Wein ausfuhrt73

, alsa vom 
Ende des 5. - Anfang des 4. Jh. in Histria, seit dem zweiten Viertel des 4. Jh. in Kaliatis 
und Tomis, bis zur Mitte des 3. Jh 74

• lnsgesamt an der westpontischen Kuste erscheint 
Thasos an der Spitze der Handelszentren, was die Menge des eingefuhrten Weines 
betrifft75

; in einzelnen Stădten jedoch wird es von Sinope (in Kallatis )76 ader Rhodos (in 
Tomis, obwohl es auch hier am Anfang vorherrscht) 77 uberholt. Der Hăhepunkt 
thasischer Einfuhr an der westlichen Schwarzmeerkuste făllt in die Zeit zwischen etwa 
330-295/90 mit Unterschieden zwischen den einzelnen Stădten (auBer in Kaliatis, wo 
der Hăhepunkt zwischen 275-255 fălit); darauf folgt eine Zeit des stetigen Ruckgangs 
der Importe zwischen 295/90-255 78

• Das Ende der thasischen Einfuhr findet kurz nach 
der Mitte des 3. Jh. statt79

; in Kallatis ist ein besonders dramatischer Absturz um die 
Mitte des Jahrhunderts zu verzeichnen, was wahrscheinlich auf den Krieg um Tomis 
zuruckzufuhren ist80

• 

Diese Fulie von Amphorenstempeln findet keinen entsprechenden Niederschlag in 
den inschriftlichen Zeugnissen, wie auch im Falie der Beziehungen unserer Stădte mit 
Herakleia, Sinope ader Rhodos. An Ehreninschriften gibt es eigentlich nur den Hinweis einer 
Basis fur ein solches (?), mit der lnschrift 'Hp0<p&v Erocrtpatou 0acrtoc; in Histria (ISM I 174, 

•• V. Eftimie, lmports of Stamped Amphorae in the Lower Danubian Regions and a Draft Rumanian Corpus 
of Amphora Stamps, Dacia N. S. 3, 1959, 200. 

70 M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea (Anm. 44 ), 1 36-1 3 7; 14 7. 
"A. Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu (Anm. 61 ), 66. 
72 Polybios 4, 38-52. 
73 Ende der Ausfuhr thasischen Weins: 2. Jh.; siehe dazu Fr. Salviat, Le vin de Thasos. Amphores, vin et 

sources ecrites, in Recherches sur Ies amphores grecques (Hrsg. J.- Y. Empereur, Y. Garlan), BCH Suppl. 1 3, 
1986, 1 93- 1 94. 

"M. Lazarov (Anm. 33), 51; ders., Le commerce de Thasos avec la câte thrace du Pont, in Actes du li' 
Congres international de thracologie (Bucarest, 4- 1 O septembre 1976) li, Histoire et archeologie 
(Hrsg. R. Vulpe), Buckarest 1980, 181; Livia Buzoianu, Despre începuturile importului de amfore 
ştampilate în cetăţile greceşti Tomis şi Callatis, Pontica 17, 1984, 58; Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, 
N. Cheluţă Georgescu (Anm. 46), 101; M. Lazarov, Les timbres amphoriques grecs et Ies problemes 
commerciaux en Thrace pontique, in Recherches ... (Anm. 73), 404. 

75 M. Lazarov (Anm. 60), 56; Livia Buzoianu, Ştampilele sinopeene de la edificiul roman cu mozaic, 
Pontica 14, 1981, 142; M. Lazarov, in Recherches ... (Anm. 73 ), 402. 

76 M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea (Anm. 44), 137. 
77 Livia Buzoianu (Anm. 65), 100. 
"Al. Avram (Anm. 41 ), 39-50, bes. 47. 
79 M. Lazarov (Anm. 7 4 ), 183. 
'

0 G. Poenaru Bordea (Anm. 18), 350-351. 
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2. Jh.); was immer sich aut der Basis befunden hatte, ist nicht erhalten. Es gibt sonst das 
Zeugnis eines Tempels, das in Histria vom Thasier Peisistratos Mnesistratou dem Theos 
Megas errichtet wurde (ISM I 145). Der Bau wurde Ende der helienistischen Zeit zerstărt 
und Bruchstucke davon in die sogenannte "Tempelzone" Histrias transportiert. Der 
Tempel, aus thasischem Marmor8 1

, ein dorischer Bau aus der ersten Hălfte des 3. Jh., 
besitzt stilistische Entsprechungen in anderen Teilen der griechischen Welt82

• Erhalten sind 
zwei der drei Blăcke des Epistylon, von denen der mittlere die volistăndige lnschrift trăgt. 
[IT]Etcricrtpatoi; Mv11cricnpâtou 0âmoi; 0Erot MqaÂ.rot [E]1tt iepEro 3Evoxapoui; 'tOU 'A1t0Uroviou. Die 
Gottheit, der er geweiht wurde, anscheinend thrakischen Ursprungs mit griechischen 
Zugen, erscheint sonst noch aut lnschriften und Munzen von Odessos, in rămischer Zeit 
mit dem thrakischen Beinamen Derzelas (1GB 12 47, 48, 230 bis)83. Der Grund, weshalb 
die Stadt Histria einem Fremden ăffentlichen Grund und Boden fur die Errichtung eines 
Tempels fur eine Gottheit mit eher lokalem Charakter zur Verfugung stelit, bleibt leider 
ungenannt. An und fur sich ist die Tatsache der Errichtung von Tempeln durch Fremde 
ungewăhnlich. AuBer in groBen panhelienischen Heiligtumern wie Delos84 kommen solche 
Fălie ăuBerst selten vor85

, und dann ebenfalis ohne Angabe des Grundes86. ln Histria selbst 
sind weitere vier Stifter von Heiligtumern bekannt, alie Burger der Stadt: Um die Mitte des 
4. Jh. errichten die Bruder Xenokles und Theoxenos, die Săhne des Hippolochos, einen 
Tempel fur die Schutzgottheit der Stadt, Apolion letros (ISM I 144 )87

• ln der ersten Hălfte 
des 3. Jh. wird ein Museion von Diogenes dem Sohn des Glaukias errichtet (ISM I 3) 88

• Papas 
der Sohn des Theopompos weiht einen Tempel fur Augustus wăhrend dieser noch am 
Leben war (ISM I 146)89

• Im ersten der drei Fălie handelt es sich um Personen, die den 
Spitzenkreisen der Stadt angehăren und deren Angehărigen es Liber mehrere Generationen 
hindurch gelang, die fuhrenden Ămter und Steliungen im Staat an sich zu bringen90

• Im 
letzten der drei Fălie handelt es sich um eine deutliche politische Steliungnahme bereits 
an den Anfăngen der rămischen Herrschaft Liber dieses Gebiet. Anhand dieser, alierdings 
wenigen und nicht genau zutreffenden Analogien (da die Widmer keine Fremden in Histria 
sind, wie Peisistratos der Thasier) ist wohl die Annahme zulăssig, daB die besondere 
Verbindung des Thasiers zu Histria auch eine wie auch immer geartete politische Fărbung 
angenommen hatte. Das Fehlen von Analogien erlaubt alierdings keine weitere 
Betrachtungen zu der Art dieses Verhăltnisses. 

•
1 D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti 1969, 53. 

82 S. D. M. Pippidi, Gabriella Bordenache, Un temple de eeoc; Mtyac; a lstros, BCH 83, 1959, 455-465; zur 
Architektur Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Der Theos-Megas-Tempel von Histria. Die Architektur, Dacia 
N. S. 33, 1989, 98-11 O, mit Rekonstruktion. 

"' Zu Theos Megas siehe D. M. Pippidi (Anm. 81 ), mit Literatur; zuletzt T. Zelozowski, Le culte et 
l'iconographie de Theos Megas sur Ies territoires pontiques, Archeologia 43, 1992, 35-51. 

•• SEG 31, 1981, 731 ( 118/117-90 v. Chr.): ein Ehepaar aus Antiocheia errichtet im Auftrag des 
athenischen Demos einen Tempel mit Statuen fi.ir die Syrischen Gottheiten; Syll3 977a ( 112/111 v. 
Chr.): ein Antiochener stattet den Tempel der ăgyptischen Gottheiten mit verschiedenen Einrichtungen 
aus. 

"' Konigliche Weihungen, e. g. OGIS 1 31 , 1 58. 
0

• SEG 42, 974 (Emporion, ca. 50 v. Chr.): Tempel, Statuen und eine Săulenhalle fi.ir die ăgyptischen 
Gottheiten, von einem Alexandriner geweiht. 

"K. Nawotka, Benefactors of City lstros, Antiquitas 22, 1997, 124, 131. 
00 Ebd. 
09 Ebd., 124, 135. 
90 Siehe dazu D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei I. Geţi şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri 
pînă la cucerirea romană, Bucureşti 1 965, 1 78 ff.; fi.ir einen verschiedenen Stammbaum der Familie und 
dessen Datierung s. auch Maria Alexandrescu-Vianu, O nouă posibilă genealogie a Familiei lui 
Hippolochos, fiul lui Theodotos, de la Histria, SCIVA 39, 1988, 3, 275-280. 
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Das Vorkommen dieser Thasier in Histria ist wohl eines der ăuBersten Sprenkel des 
intensiven Handels, den die Thasier in thrakischen Lăndern unterhielten: die Keramik aus 
Thasos herrscht unter den keramischen Funden von Seuthopolis91 vor und die Kaufleute 
aus Thasos gehărten zu jenen, die sich des Schutzes der Odrysenkănige in Pistiros 
erfreuten92

• Die getischen Lăncier waren fi.ir die Kaufleute aus Thasos wohl nicht direkt 
zugănglich, aber i.iber die Vermittlung der Griechenstădte an der Ki.iste, und eben Histria 
spielte die Rolle des Hauptvermittlers thasischer Waren ins lnnere (wăhrend Kallatis dies 
hauptsăchlich fi.ir Sinope und Herakleia tut und Tomis an erster Stelle rhodische Waren 
weitergibt). Dies geht sowohl aus der Verbreitung der thasischen Amphorenstempel 
hervor93

, als auch auch dem Vorkommen thasischer Mi.inzen. Die spătesten Prăgungen 
von Tetradrachmen in Thasos94

, deren Anfangsdatum sehr umstritten ist95
, wurden in 

riesigen Mengen herausgegeben und auch stark von den Thrakerfi.irsten im lnneren 
nachgeahmt96

• Sie sind auf dem heutigen Gebiet Bulgariens und Rumăniens zwar in 
groBen Mengen zu finden, kaum aber im Hinterland der Griechenstădte der 
westpontischen Ki.iste97

• Im 1. Jh. kănnen sie zwar, besonders die Horte, auch infolge von 
Raubzi.igen (wie jene des Burebistas) nach Norden gelangt sein98 ader einen Teii der 
Prăgung mag im Zusammenhang der mithridatischen Kriege fi.ir die Bezahlung der 
rămischen Truppen benutzt worden sein und alsa, was den Mi.inzumlauf betrifft, den 
rămischen Mi.inzen gleichgestellt werden 99

; trotzdem muB das Eindringen dieser Mi.inzen, 
besonders im 2. Jh., fi.ir einen Handelsweg sprechen, der wie die Karte der Funde zeigt100

, 

den Lauf des Hebros und Tonzos folgte, die Donau erreichte und dann entlang ihrer 
Nebenfli.isse in die Rumănische Tiefebene und nach Siebenbi.irgen fi.ihrte. Der Ostteil 
des heutigen Bulgarien und Rumănien blieb alsa den dortigen Griechenstădten 
vorenthalten, die thasischen Mi.inzen gelangen nicht bis zu den hiesigen Thraker- und 

91 S. zu Seuthopolis P. Dimitrov, Neuentdeckte epigraphische Denkmăler Ober die Religion der Thraker in 
der frOhhellenistischen Epoche, in Hommages ă Waldemar Deonna, Coli. Latomus 28, Bruxelles 1957, 
181-193; H. M. Danov, s. v. Seuthopolis, RE Suppl. 9, 1962, 1 370-1 378; K.- L. Elvers, Der „Eid der 
Berenike und ihrer Săhne": eine Edition von IGBulg. III 2, 7 731, Chiron 24, 1994, 241-266; W. M. Calder 
III, The Seuthopolis lnscription IGBR 7 73 7, a New Edition, in Transitions to Empire. Essays in Greco-Roman 
History, 360-146 B. C., in Honor of E. Badian (Hrsg. R. W. Wallace, E. M. Harris), Norman - London 1997. 

"V. Velkov, Lidia Domaradzka, Kotys I (383/82-359 av. J.- C.) et l'emporion de Pistiros en Thrace, BCH 
118, 1994, 1-1 5; dies., Kotys I (383/82-359 8. C.) and the Emporion Pistiros in Thrace, in Pistiros I. 
Excavations and Studies (Hrsg. J. Bouzek, M. Domaradzki, Zofia Halina Archibald), Prag 1996, 205-216. 

93 V. Sîrbu (Anm. 33), 55-56 und Abb. 3; 61 und Abb. 8. 
9

' Gruppe VIII nach G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, in Guide de Thasos, Ecole Fram;:aise d' Athenes, 
Paris 1968, 185-191. Er datiert den Anfang der Prăgung um 180 und deren Ende um 93-87. 

95 B. V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics2
, Oxford 1911, 265-266; siehe die 

verschiedenen Ansichten zur Datierung bei I. Lukanc, Les imitations des monnaies d' Alexandre le 
Grand et de Thasos, Wetteren 1996, 24-25; auch I. Mirnik, A Thracian Silver Coin Hoard in the Osijek 
Slavonian Museum, NC 1 53, 1993, 198. 

96 1. Lukanc, a. a. O. 
97 Siehe die Zusammenstellung und Kartierung der Funde und dazugehărige Literatur bei Ioana Bogdan
Cătăniciu, Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman). Unele aspecte ale circulaţiei tetradrahme/or 
Macedoniei Prima şi ale oraşului Thasos în lumea traco-dacică, SCN 6, 1975, 177-188, besonders 184-
185 mit Anm. 19 und 20 und 182 mit Abb. 4. 

98 C. Preda, Einige Betrachtungen Ober den MOnzumlauf im I. Jh. v. Chr. in Dakien, in Actes du XI' Congres 
lnternational de Numismatique, Bruxelles, 8-1 3 septembre 1 991 (Hrsg. T. Hackens, Ghislaine 
Moucharte), Louvain-la-Neuve 1993, 133-137; s. auch Melinda Torbagyi, The Circulation of Thasian 
Coins in the Carpathian Basin, in Proceedings of the 1 0th lnternational Congress of Numismatics, 
London, September 1986 (Hrsg. I. A. Carradice u. a.), London 1986, 23-25. 

99 G. Kazarova, Novi danni za datirovkata na tetradrahmite ne ostrov Thasos ot vtori period na 
monetoseceneto mu i na trakijskite tetradrahmi ot Iv. pr. n. e., IAI 27, 1964, 131-149. 

100 S. Anm. 76. 
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Getenstămmen und die thasischen Waren dringen bis zu ihnen hauptsăchlich durch die 
Vermittlung der Griechenstădte an der Kuste ein. 

Wohl in diesen Zusammenhang gehărt auch der Grabstein des Diophantos ~p,iîtTJc;, 
der in Histria von Niketes Sokleos errichtet wurde, dessen (Verwandtschafts?-) 
Beziehungen zum Verstorbenen nicht bekannt sind (ISM I 234; 4. Jh.). Dem Verstorbenen 
fehlt zwar das Patronymikon, dator bezeichnet der Ausdruck ~pu"îtTJc; eher seine Herkunft 
aus der Stadt ~ in Thrakien101 als ein rhodisches Demotikon. Seine Beschăftigung und 
die Ursache seiner Anwesenheit in Histria sind unbekannt. Die Stadt Drys liegt westlich 
des Unterlaufs des Hebros, in einer an Eichenhainen reichen Gegend. Die Geschichte der 
Stadt ist wegen des Mangels an Quellen sehr wenig bekannt; sie erscheint in den attischen 
Tributlisten, scheint spăter an Bedeutung abgenommen zu haben, bis in rămische Zeit 
des Status einer Polis verloren zu haben und eine Kome von Traianoupolis geworden zu 
sein 102

• Laut dem Periplus des Skylax ist Drys, ebenso wie die Nachbarstadt Zone, ein 
samothrakisches Emporion103, eines der zahlreichen, vielleicht ein befestigter Stutzpunkt 
von Samothrake aut dem Festland104

• Somit kann der in Histria auftretende Diophantos 
ein Hăndler griechischen Ursprungs aus dieser Stadt sein, den seine lnteressen nach 
Histria gefuhrt haben und der sich dauerhaft hier niederlieB. 

Mit Delphi werden nur fur Kallatis Beziehungen bezeugt. Auf einem Kalksteinblock 
der Mauer rechts der Heiligen StraBe, gleich hinter der Basis der Ătoler, wurde ein 
Dekret105 fur Herakleides und Sostratos, die Săhne des Hieron106

, eingemeiBelt, durch das 
ihnen in allgemeinen Ausdrucken Promantie, Thearodokie, Prodikie und andere Privilegien 
zugesagt wurden (Fouilles de Delphes 111.1, 1 58, 263/62 101

). An der Ostseite der 
Polygonalmauer befindet sich eine lnschrift, die die Namen von 1 6 ( 1 7?) Personen 
enthălt, denen Proxenie, Promantie, Thearodokie u. a. Privilegien verliehen wurden; einer 
davon ist Hieron der Sohn des Apollodoros aus Kallatis (Fouilles de Delphes 111.3, 207, 
265-260108

). Das Vorkommen mehrerer Ethnika aus der Gegend der Meerengen und des 
Schwarzen Meeres verweist aut das Itinerar der Theoren 109

; auBer Kallatis werden noch 
Chersonesos, Borysthenes und der Bosporos genannt. Diese Proxenieverleihungen 
kommen zu aussagekrăftigeren Zeugnissen fur die Beziehungen hinzu, die Kallatis zu 
Delphi unterhielt. Eine Reihe von Orakelspruchen110 erweisen, daB sich die Stadt selbst 
(und nicht einzelne ihrer Burger) zu wiederholten Malen im Laufe der Zeit vom 4. bis ins 
2. Jh. an den pythischen Apollo wandte, um hauptsăchlich Fragen der Kulte und des 
Kultverfahrens beantwortet zu bekommen 11 1. Solche engen Beziehungen, um die sich 
Kallatis bemuht, legen die Vermutung nahe, daB sie die Fortsetzung ălterer bestehender 
Bande sind: es ist bekannt, daB Kallatis von ihrer Mutterstadt Herakleia x:ata XPTJcrµ6v 

101 S. zur Stadt H. M. Danov, Altthrakien, Berlin, New York 1 976, 1 25, Anm. 11 5; H. Ehrhardt, Samo
thrake. Heiligti.imer in ihrer Landschaft und Geschichte als Zeugen antiken Geisteslebens, Stuttgart 
1985, 65-68. 

102 L. Robert, Hellenica I, Limoges 1 940, 81-94. 
10

' Skylax 67. 
10

' H. M. Danov, a. a. O., 189, Anm. 37. 
10

' Siehe dazu D. M. Pippidi, lnscription oraculaire de Callatis, BCH 86, 1962, 520-521; Al. Avram, F. 
Lefevre, Les cultes de Callatis et l'oracle de Delphes, REG 108, 1995, 1, 1 6. 

10
• Fi.ir die Lesung des Patronymikons siehe D. M. Pippidi, a. a. O., 521, Anm. 3. 

10
' Zur Datierung siehe Al. Avram, F. Lefevre, a. a. O., 16, Anm. 20. 

10
• Zur Datierung sie he ebd., 1 6-1 7. 

109 G. Daux, Fouilles de Delphes III. 3, S. 1 66; D. M. Pippidi, a. a. O., 521; ders. (Anm. 90), 238. 
110 S. die Neuausgabe und Besprechung dieses „Orakeldossiers" bei Al. Avram, F. Lefevre, a. a. O., 7-23. 
111 Zu den Kulten in Kallatis siehe zuletzt Al. Avram, Un reglement sacre de Callatis, BCH 119, 1995, 1, 

235-252. 
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gegrundet wurde112
; im Lichte all dieser Zeugnisse erscheint es wahrscheinlich, daB der 

Orakelspruch von Delphi ausging, das auch bei der Grundung Herakleias selbst von 
Megarern und Băotiern angefragt worden war113

• 

ln Athen bestehen die Zeugnisse fur Beziehungen zu den Stădten der westlichen 
Schwarzmeerkuste ausschlieBlich aus Grabsteinen: die Grabinschrift des Papylos Simiau aus 
Histria (CIA 11/3, 3041; Mitte des 4. Jh.), der Sime Apaturiou aus Histria (IG 11/1112 8941; Mitte 
des 1. Jh.), des Nikeratos Polyido aus Histria (SEG 24, 258; Mitte des 4. Jh.), des 
[?Me]nandros Dornu aus Kallatis (IG 11/3 3045; 2. Jh.), der Myrrhine aus Kallatis (IG 11/1112 
8948; 2. Jh.), der Anthis aus Kallatis (IG 11/3, 3044; 3.- 2. Jh.), der Nikopolis aus Kallatis 
(SEG 14, 203; 3.- 2. Jh.), des [Eu/Leu]kadios Asklepiodorou aus Kallatis (SEG 3 219; 3. 
Jh.). ln Oropos gibt es den Grabstein des Apollonios Alphinou aus Kallatis (SEG 31 483; 3. 
Jh.). Athen ist zwar nicht mehr, wie besonders im 5. und auch noch im 4. Jh., die erste 
Handelsmacht im Schwarzmeerbecken, athenische Waren nehmen aber immer noch einen 
bedeutenden Platz im Gesamtaustausch dieser Gegend ein 11 •. Von all den lnschriften, die 
Beziehungen zu Athen bezeugen, nennen zwei ganz ausdrucklich Sklaven; weitere drei, alies 
Frauen, fuhren kein Patronymikon. Es ist dies zwar kein ausreichender Hinweis fur unfreien 
Status115

, aber gerade in Athen, wo der Vatername zum notwendigen Bestandteil der 
Namengebung des Burgers gehărte, zum Unterschied von anderen griechischen Gegenden, 
ist es eher măglich, daB solche Formulierungen Personen unfreien Status' decken und wir 
es somit mit der westpontischen Entgegnung auf den athenischen Handel zu tun hătten. 

Zu Karystos auf Eubăa gibt es ebenfalls nur durch einen Grabstein bezeugte 
Beziehungen: Neikeso aus Kallatis (IG XII. 9, 34) liegt hier begraben. 

Im Falie der Zeugnisse fur die Beziehungen mit Delos ist es nicht eindeutig, ob die 
dadurch bezeugten Beziehungen tatsăchlich zu Beziehungen der Staaten ader in den 
privaten Bereich gehăren. Eine Weihinschrift fur Sarapis, Isis und Anubis errichtete rO.)auK~ 
roupou KaHanav~ zusammen mit seinem Sohn napaµov0<; und seiner Frau 'AyyEAic; (IG Xl/4 
1238, Ende des 3.- Anfang des 2. Jh.). Das Patronymikon des Glaukos scheint thrakischer 
Herkunft zu sein; in der Nominativform Gouraj kommt er in einer lnschrift aus Serres vor 116. 
Ein weiteres Denkmal mit lnschrift, ebenfalis fur Sarapis und Isis, wurde von [~TtlµTJ't(pJw[c;l 
napaµ6v[ouJ errichtet, von dem der Herausgeber der lnscriptions de Delas annimmt, er sei 
der Sohn des napaµovoc; nauKou (IG IX/4 1256, Ende des 2. Jh.). ln diesem Falie hătten 
wir es hier entweder mit einer endgultigen Niederlassung einer Familie von Kaliatianern in 
Delas zu tun, ader aber mit wiederholten Weihungen ihrer Mitglieder Ober mehrere 
Generationen hindurch an dieselben Gottheiten im selben Heiligtum. 

ln Rheneia, der delischen Nekropole, werden zwei histrianische Sklaven bezeugt, 
Bithys und Damas, von denen der erste einen typisch thrakischen Namen fuhrt 117

• Sie 
erscheinen in einer Liste von Sklaven desselben Herrn, die zusammen in irgendeiner 
Katastrophe umgekommen sind 118

• AuBer den beiden Histrianern kommt von der 
westpontischen Kuste noch eine Frau aus Odessos vor, Kalliope. Es ist in ihrem Fall, wie 

112 Ps.- Skymnos 761-763 = GGM 1227. 
11

' D. M. Pippidi, a. a. O., 520-521; Al. Avram, F. Lefevre, a. a. O., 16. 
1

" J. Bouzek, Athenes et la mer Noire, BCH 11 3, 1989, 249-259. 
115 S. Anm. 145. 
11

• L. Robert, Etudes epigraphiques et philologiques, Paris 1938, 185. Noch eine Erwăhnung des Namens, 
jedoch in der Form roupO(;, in Tenedos: D. W. Bradeen, The Athenian Agora XVII: lnscriptions. The 
Funerary Monuments, Princeton 197 4, 672: roupO(; [T]Evtot[O(;J ( 4. Jh.). 

1
" D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien 1957, 66-68. 

1
" Marie-Therese Couilloud, Les monuments funeraires de Rhenee, Exploration archeologique de Delas 

faite par l'Ecole Franc;:aise d'Athenes 30, Paris 197 4, 192-193, Nr. 418. 
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auch în jenem des Damas, wahrscheinlich, daB es sich ebenfalls um Thraker handelt; wir 
besitzen das Zeugnis des Polybios 119 Ober die Einfuhr von Sklaven aus dem 
Schwarzmeergebiet nach Griechenland (in unserer lnschrift kommen auBerdem noch 
vier Sklaven aus der Maiotis vor, alle mit griechischen Namen), da es aber sehr 
unwahrscheinlich wăre, daB aus dem Schwarzmeergebiet griechische Sklaven nach 
Griechenland gebracht wurden, handelt es sich wohl um Einheimische, denen ihr neuer 
Herr griechische Namen gab. Somit bildet die lnschrift ein Zeugnis fi.ir den Sklavenhandel 
Histrias 120

• 

Der am weitesten entfernte Gast Histrias ist ein Kaufmann aus Karthago (ISM I 20: 
Kapx11oov[wi;J), der eine Weizenladung nach Histria gebracht hatte; er wird von der 
Stadt geehrt, weil er den Aufforderungen der Archonten und des Volkes Folge leistete 
und sein Weizen der Stadt unter gi.instigen Bedingungen verkaufte. Wieso es dazu kam, 
daB ein Kaufmann aus solcher Entfernung Handelsbeziehungen zu einer 
westpontischen Stadt aufnahm, gibt so manches Rătsel auf. Es wurde gemutmaBt, daB 
das vom Karthager gebrachte Getreide gar nicht aus Karthago selbst stammte, 
sondern irgendwo aus dem Ăgăisraum 121 ; was weder bewiesen noch widerlegt werden 
kann. Die Tatsache, daB die i.ibriggebliebene Endung des Patronymikons des Mannes 
(Z. 4: ... Jpioou) auf einen griechischen, nicht auf einen phănizischen Namen hinzuweisen 
scheint, braucht nicht zu befremden; es ist bekannt, daB în Karthago bereits im 4. Jh. 
eine nicht unbetrăchtliche Anzahl von Griechen lebte (Dia 14, 77, 5) 122

• Die lnschrift 
wurde aufgrund des Schriftcharakters in die erste Hălfte des 2. Jh.123 ader um 200 (ISM 
I, S. [Pippidi]) datiert. Es ist wenig wahrscheinlich, daB Karthago, besonders wăhrend 
der letzten Jahre seines Krieges mit Rom, în der Lage gewesen wăre, Getreideausfuhr 
în so weit entfernte Gebiete zu betreiben. Hingegen zeugen seine Getreidelieferungen 
an Rom wăhrend der Kriege mit Philipp und Antiochos, sowie das Angebot im Jahre 
191, die gesamte restliche Reparationssumme, die vom FriedensschluB von 201 
vorgesehen wurde, auf einmal zu bezahlen 124

, wie rasch sich der wirtschaftliche 
Wohlstand der Stadt nach Kriegsende wiederhergestellt hatte, was bis în die 60er Jahre 
des 2. Jh. gilt, bis es dem Numidenkănig Masinissa gelang, die wirtschaftlich und 
politisch wichtigen Stădte an der Kleinen Syrte samt ihrem Hinterland mit der Billigung 
Roms an sich zu reiBen 125

• Unsere lnschrift stammt alsa aus der Zeit nach dem Ende des 
zweiten punischen Krieges, einer Zeit, în der Karthago bestrebt war, seine 
AuBenhandelsbeziehungen zu erweitern; dafi.ir ist die lnschrift aus Histria kein Einzelfall, 
weitere karthagische Kaufleute werden am Roten Meer126 und în Ăgypten 127 

verzeichnet. Die Notwendigkeit seitens der Histrianer, an einen so entfernten 
Kaufmann zu appellieren, zeugt gewiB von einer der periodisch wiederkehrenden 

11
• Polybios 4, 38, 4. 

120 D. M. Pippidi, Sclavi nhistrieni" la Rheneia?, StCI 8, 1966, 232-235. 
121 D. M. Pippidi, Histria und Kal/atis im 3. und 2. Jh. v. u. Z., Epigraphische Beitrăge zur Geschichte 

Histrias, Berlin 1 962, 24, Anm. 62. 
122 Zu Griechischem in Karthago siehe: J. Hahn, Die Hellenisierung Karthagos und die punisch-griechischen 

Beziehungen im 4. Jh. v. u. Z., in Hellenische Poleis. Krise - Wandlung - Wirkung (Hrsg. E. Ch. Welskopf) 
li, Berlin 1974, 841 -854; W. Hul!i, Die Karthager, Munchen 1 990, 360. 

123 SEG 24, 1 098. 
1

" Titus Livius 36, 4. Siehe dazu W. Hul!i, a. a. O., 308; W. V. Harris, Roman Expansion in the West, CAH 
VIII': Rome and the Mediterranean to 1 33 B. C., Cambridge 1 989, 143-145. 

125 W. Hul!i (Anm. 1 22), 31 O; CAH 146. 
12'CAH VIII', 147, Anm. 225. 
1

" Prosopographia Ptolemaica V 13905: Demetrios Apolloniou aus Karthago (ebenfalls ein Grieche) ist 
in Alexandria in der Zeit zwischen 200-1 50 tătig. 
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Lebensmittelkrisen, die in hellenistischer Zeit nicht nur diese Stadt 126
, sondern die 

Griechenstădte im gesamten pontische Areal 129 heimsuchten; so daB sich die Histrianer 
genătig sahen, auf entferntere Lieferer zuruckzugreifen. Die gewăhnlichen 

Getreidelieferanten in der Ăgăis waren wohl zeitweilig auBerstande, dies zu i.iber
nehmen. ln den besonders von Kriegen in der Ăgăisgegend betroffenen ersten Jahren 
des 2. Jh. mi.issen dafi.ir zwei Bedingungen erfi.illt werden: erstens, daB die Meerengen 
frei sind fur den Durchgang von Schiffen aus einem Staat, der sich tunlichst bemuhte, 
an seiner Untersti.itzung fi.ir Rom keinen Zweifel aufkommen zu lassen; damit entfallen 
die Kriegsjahre 200- 1 96 und 191 -1 90, als Philipp bzw. Antiochos die Meerengen 
hielten. Zweitens, daB năhergelegene Getreidelieferanten (wie Rhodos z. B.) wohl 
durch Lieferungen an die kriegsfi.ihrenden Măchte so in Anspruch genommen waren, 
daB sich ein entfernter (und wohl nicht regelmăBiger) Kăufer wie Histria sich genătigt 
sah, an den Karthager zu appellieren. Damit sind am wahrscheinlichsten die Zeit
spannen gleich nach der Beendung der jeweiligen Kriege, als die Meerengen zwar frei, 
der normale Getreidehandel aber noch gestbrt war, weniger die Zeit nach dem Frieden 
von Apameia und bis in die sechziger Jahre, als Karthago noch in der Lage war, Getreide 
zu exportieren, fur Histria aber nicht die Notwendigkeit bestand, bei einem so weit 
entfernten Kăufer Zuflucht zu suchen. 

Aus Histria und Tomis stammen zwei Personen, deren Namen als Graffiti an den 
kăniglichen Grăbern von Syrinx bei Theben in Ăgypten erhalten sind: MocrxuioTti; 'Icrtp1av6i; 

und Me).avtmtoi; [TJoµitTti;, beides wahrscheinlich Săldner im Dienste des 
Ptolemăerreiches 130 • Die westpontische Ki.iste liegt eher an der Peripherie der 
Bemi.ihungen ăgyptischer Săldnerwerber; es ist sonst nur ein Bi.irger aus Odessos in 
einem Graffito im Memnonion von Abydos verzeichnet 131. Jedoch ist die Anzahl der 
Thraker in Ăgypten recht groB, besonders als Săldner132 , und ihre Gegenwart in den 
Armeen der Ptolemăer nimmt zwar nach der Schlacht von Raphia stets ab, gleichzeitig 
mit der Zunahme des Prozentsatzes in den Armeen Philipps V. und Perseus', bleibt aber 
weiterhin eine betrăchtliche GrăBe 133 • Somit ist anzunehmen, daB die wenigen 
ăgyptischen Săldner aus den Stădten der westpontischen Ki.iste eher Ober das thraklische 
Gebiet und die Stădte des ăgăischen Thrakien als direkt angeworben wurden. Die 
Anwesenheit der beiden in Ăgypten ist nicht genau zu datieren; den einzigen Uedoch 
nicht ausreichenden) Hinweis bildet eben die Tatsache, daB die Anzahl der Săldner aus 
dem thrakischen Raum (wie der fremden Săldner im allgemeinen) im 3. Jh. grăBer ist 
als spăter. 

Direkte politische Beziehungen zum Ptolemăerreich sind nicht bezeugt; das 
Vordringen der Ptolemăer in Thrakien reichte nicht bis an die westpontische Ki.iste134

• Auf 
Beziehungen kultureller Art verweisen die Verbreitung der Kulte ăgyptischen Ursprungs 

'" A. Ştefan, Die Getreidekrisen in den Stădten an den westlichen und nordlichen Kiisten des Pontos 
Euxeinos in der hellenistischen Zeit, in Hellenische Poleis. Krise - Wandlung - Wirkung (Hrsg. E. Ch. 
Welskopf) li, Berlin 1974, 648-663. 

129 Polybios 4, 38, 4: critq:, 6'aµEij3ovtat, 1totE µEV EUKaipro~ 6t66vtE~. 1totE OE A.aµj3avovtE~. 
130 M. Launey, Recherches sur Ies armees hellenistiques', Paris 1987, I 86; li 1189, 1191. 
131 Ebd., 84. 
132 F. Heichelheim, Die auswărtige Bevolkerung im Ptolemăerreich, Leipzig 1925, 73-7 4; M. Launey, a. a. 

O., 87-90; 366-398. 
133 Ebd., 90, 92-93, 102. 
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' Die Hypothese von G. Saitta (Lisimaco di Tracia, Kokalos 1, 1955, 70-72), daB sich der zweite Aufstand 
der Stadt Kallatis gegen Lysimachos aut die Anstiftung des ersten Ptolemăers zuri.ickfuhren lieBe, ist 
m. E. nicht i.iberzeugend; vgl. auch Helen S. Lund, Lysimachus. A Study in Early Hellenistic Kingship, 
London, New York 1992, 42. 



48 Ligia Ruscu 

in unseren Stădten 135 , was aber auch mittelbar geschehen kannte, ader das Varkammen 
ăgyptischer Artefakte in dieser Gegend136

• Die 0bersiedlung zweier Schriftsteller aus 
Kallatis nach Ăgypten kann wahl der gewaltigen kulturellen Ausstrahlung der 
ptalemăischen Hauptstadt zugeschrieben werden: Satyras der Petipathetiker zag 
ungefăhr in der zweiten Hălfte des 3. Jh. nach Oxyrynchas, um seine Biot zu schreiben 137

; 

sein Epitamatar Herakleides Lembas, der Sahn des Sarapian, der in der Zeit des sechsten 
Ptalemăers lebte, zag wahrscheinlich van Kallatis nach Oxyrynchas, wa er 
Verwaltungsbeamter war, und nach Alexandria; es wird ihm der VertragsschluB van 1 70 
zwischen Ptalemaias Philametar und Antiachas Epiphanes zugeschrieben 136

• An 
persănlichen Beziehungen gibt es zwei Grabinschriften: 'Acria "Icrtpa, wahrscheinlich aus 
Histria, wurde im 3. Jh. in Alexandria begraben 139

; ein etcov Tiotaµovo<; aus Alexandria 
wurde ebenfalls im 3. Jh. in Kallatis begraben 140

• Hinzu kammt ein Kantharos aus dem 
Grăberfeld van Murighial (zum Grăberfeld des 4.- 3. Jh. kammt eine Siedlung hinzu, die 
zwischen dem 6.- 1. Jh. existierte) 141

, datiert zwischen 350-325, mit einem Graffita mit 
dem Wartlaut Aiyfomo<; Miitpt 142

• 

* 
* * 

Die AuBenbeziehungen unserer Stădte mit Stădten auBerhalb der 
Schwarzmeergegend weisen zwei Hauptrichtungen auf: Erstens entlang des 
Verbindungsweges zwischen dem Schwarzen Meer und Ăgypten, durch die Meerengen 
und entlang der kleinasiatischen Kuste; entlang dieser Achse gibt es auch die meisten 
Ehrendekrete, hierher verweist auch ein guter Teii der archăalagischen Zeugnisse. 
Zweitens Athen und Umgebung, einschlieBlich Delas, und hier sind es ausschlieBlich 
Weih- und Grabinschriften. AuBer diesen beiden Schwerpunktzanen gibt es eigentlich nur 
nach die Zeugnisse fur das măchtige Handelszentrum Thasas, das panhellenische 
Heiligtum Delphi und das văllig exzentrische Karthaga. Keinerlei Beziehungen fuhren ins 
lnnere des kantinentalen Griechenland ader ins lnnere Kleinasiens ader nach Syrien; dies 
ist ein Unterschied zur Lage wăhrend der rămischen Kaiserzeit 143

, als der rămische Frieden 
den Austausch van Persanen zwischen der Dabrudscha und der ăstlichen Reichshălfte 

135 D. M. Pippidi (Anm. 23), 103-118. 
"

6 P. Alexandrescu, Un vase ptolemaique en faience d'lstros, in H. U. Cain, H. Gablemann, D. Salzmann 
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(Provinz Africa); 368 (Provinz Bithynien); 257 (Byzantion); 375 (Hermione in der Argolis); 57, 129, 
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Bithynien); 442 (Oescus); 129, 365 (Perinth); 368 (Prusa in Bithynien); 462, 248 (Prusias am Hypios); 
290 (Sidon); 189 (Smyrna); 31 3 (Tyras); 96, 97 (Flavia Neapolis in Palăstina); 1 29 (Mazaca in 
Kappadokien); 169 (Pessinus in Galatien); 129 (Tiana in Kappadokien); 129 (Tieion in Bithynien). 
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anscheinend forderte. Somit wird es offensichtlich, daB die inschriftlich festgehaltenen 
AuBenbeziehungen unserer Stădte, einschlieBlich die ganz persănlich bedingten, wie sie 
in den Grabinschriften zutage treten, auf dem Handelsaustausch fuBen. Entlang der 
Ostki.iste der Ăgăis und durch die Meerengen werden Wein und Ol importiert und die 
Waren der westpontischen Ki.iste abgesetzt; in hellenistischer Zeit nehmen die Stădte der 
kleinasiatischen Ki.iste wieder der fi.ihrenden Platz im Schwarzmeerhandel ein, den sie in 
klassischer Zeit zugunsten Athens eingebi.iBt hatten. 

Das Verhăltnis zwischen auswărts- und inwărtsgerichteten Beziehungen ist ziemlich 
unausgeglichen: in erster Reihe zahlenmăBig: auf 1 O Fremden in unseren Stădten kommen 
28 Bi.irger der westpontischen Ki.iste im Ausland. Letztere werden i.iberwiegend durch 
Grabinschriften bezeugt; Ausnahmen bilden die Ehreninschriften aus Delphi, die wohl die 
Entgegnung auf den Empfang der Theoren und die wiederholten Anfragen Kallatis' an 
Apollo sind, und die Abschickung der Gesandtschaft aus Histria an das Orakel von 
Kalchedon. Sonst widerspiegeln die erhaltenen lnschriften nur die privaten Aufenthalts
vorlieben der Leute: unter den genannten oder erschlieBbaren Gri.inden, die Heimat 
zeitweilig (wie im Falle des Studenten aus Histria in Kyzikos, vielleicht der kallatianischen 
Familie in Delos) oder fi.ir immer (wie in den meisten Făllen aus den Grabinschriften 
hervorgeht) zu verlassen, zăhlen: Studium, Heirat, Săldnerdienst, der Wunsch zu kultureller 
Entfaltung ( oder Verkauf in die Sklaverei, sofern er i.iberhaupt in Betracht gezogen werden 
kann, da es sich um keine freiwillige Tat handelt); die meisten lnschriften sagen aber 
dari.iber gar nichts aus. ln den wenigsten Făllen wird die Ursache fi.ir die Auswanderung 
angegeben. Es besteht die Măglichkeit, daB einige dieser Personen unfrei sind und als 
Sklaven von der rumănischen Schwarzmeerki.iste in andere Gegenden der griechischen 
Welt verfrachtet wurden; aber auBer im Falle einer ausdri.icklichen Angabe des unfreien 
Status (wie im Falle der beiden Sklaven von Rheneia) lăBt sich dieser aus der bloBen 
Namensform, auch in Ermangelung des Patronymikons, nicht erschlieBen 144

; im Gegenteil, 
das Vorkommen des Ethnikons ist bei Sklaven, auBer in Freilassungsurkunden, eher selten 145

• 

Es ist zu erkennen, daB es die meisten nach Athen und sodann nach Alexandreia 
zieht. Im Falle treier Personen wird der Wohlstand und die kulturelle Ausstrahlung dieser 
beiden GroBstădte eine betrăchtliche Rolle gespielt haben. Umgekehrt gibt es nur drei 
Fălle von Personen, die sich dauerhaft an der westpontischen Ki.iste niederlassen (und 
davon wird einer wegen des sehr fragmentărischen Zustandes der lnschrift eigentlich 
unsicher gemacht). Die Ungleichheit ist wahrscheinlich in erster Reihe durch die 
wachsende politische Unsicherheit und die hăufigen Wirtschaftskrisen an der 
westpontischen Ki.iste zu erklăren. Hingegen werden fast alle Ehrendekrete fi.ir Auslănder 
in unseren Stădten erlassen; beinahe keine Bi.irger aus unseren Stădten werden im 
Ausland geehrt (mit der Ausnahme der Dekrete aus Delphi). Nun ist ja die Herausgabe 
von Proxeniedekreten keinesfalls ein getreuer Spiegel der AuBenhandelsbeziehungen 
einer Stadt: die Proxenen sind nicht, wie fri.iher angenommen, als eine Art „agents 
commerciaux" zu betrachten; auch nur die hier angefi.ihrten Fălle zeigen, daB die 
betrăchtliche Einfuhr von Wein aus Thasos und Rhodos oder der Waren aus Athen (wie 
auch der Amphoren aus Herakleia oder Sinope) keinen entsprechenden Niederschlag in 
den lnschriften gefunden hat. Vielmehr geben die Stădte Proxeniedekrete heraus, um 
auslăndische Kaufleute anzuziehen oder um auBerordentliche Hilfeleistungen einzelner 
Fremder in Notlagen, in denen die Gemeinde dringlich auf sie angewiesen war, zu 

144 M. Lambertz, Die griechischen Sklavennamen, Wien 1907, 5. 
14

' A Lexicon of Greek Personal Names (Hrsg. P. M. Fraser, E. Matthews) I, Oxford 1987, viii. 
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belohnen 146
; in diesem Sinne legen Proxeniedekrete auch Zeugnis i.iber die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten der Stădte ab. Somit findet die Rolle, die die Kaufleute aus dem 
Mittelmeerraum in den westpontischen Stădten spielen, keine entsprechende 
Widerspiegelung in der Ni.itzlichkeit westpontischer Kaufleute in Stădten auBerhalb des 
Schwarzmeerbereichs (innerhalb desselben ist das Verhăltnis viei ausgeglichener): 
Stădten der Ăgăis stehen viei groBere Auswahlmoglichkeiten zur Verfi.igung, sie konnen 
gelegentlich auch auf die Untersti.itzung hellenistischer Herrscher rechnen und haben es 
meist mit keinen gierigen Barbarenfi.ihrern zu tun. 

Bezi.iglich der Unterschiede zwischen unseren drei Stădten fălit erstens auf, daB 
Tomis in diesem Zusammenhang fast vollig auszuschlieBen ist; mit einer einzigen 
Ausnahme beschrănken sich die AuBenkontakte der Stadt (die auch die am wenigsten 
zahlreichen sind) auf das Schwarzmeerbereich. Dies ist auf die langsamere Entwicklung 
der Stadt zuri.ickzufi.ihren; schlieBlich mogen zwar Proxeniedekrete mit der 
wirtschaftlichen Schwăche einer Stadt zusammenhăngen, aber es muB ja der Kontakt zur 
anderen Stadt und deren Bi.irger bereits bestehen, bevor das Dekret i.iberhaupt vergeben 
wird. ln der Kaiserzeit, als Tomis zur µTJtp61toÂ.H; tou Eul;Ei.vou IT6vtou147 emporgestiegen 
war, erweitern und vervielfăltigen sich solche Beziehungen der Stadt in betrăchtlichem 
MaBe1

•
8

• Zwischen Kallatis und Histria gehort der Vorrang, zahlenmăBig gesehen, der 
ersten Stadt an (22 Zeugnisse gegeni.iber 14 ); den Unterschied machen jedoch 
hauptsăchlich die Grab- und Weihinschriften aus, denn die Anzahl der Ehrendekrete, die 
von den beiden Stădten herausgegeben werden, ist annăhernd gleich (fi.inf aus Histria, 
vier aus Kallatis). Dabei scheint Histria in groBerem MaBe auf Auslănder angewiesen zu 
sein: insgesamt 14 Dekrete werden von Histria an Fremde von innerhalb und auBerhalb 
des Schwarzmeerbeckens vergeben, im Vergleich zu acht aus Kallatis, wobei das 
Verhăltnis zwischen inner- und auBerpontischen Kontakten in Kallatis ausgeglichener 
(4:4) ist als in Histria (9:5). Bei so kleinen Zahlen kann man eigentlich nicht sicher sein, 
ob sich nicht ein verschiedenes Bild gewinnen lieBe, falls die Ausgrabungen in Kallatis so 
ausgedehnt und langanhaltend wăren wie jene in Histria; trotz dieses Bedenkens passen 
die Zahlen, besonders die Ausgeglichenheit der inner- und auBerpontischen Kontakte 
Kallatis', zum allgemeinen Bild des Entwicklungsstandes der beiden Stădte: Kallatis erlebt 
in hellenistischer Zeit ihren Hohepunkt, als die Glanzzeit Histrias, die sie in archaischer Zeit 
durchlebt hatte, bereits vorbei war. 

Bezi.iglich der zeitlichen Entwicklung ist, wenn man sieben nicht mehr zu datierende 
lnschriften weglăBt, festzustellen, daB nach bescheidenen Anfăngen im 4. Jh. (3) die 
Mehrzahl der Zeugnisse ins 3. Jh. (12; 5 datierbar ins 3.- 2. Jh.) fălit; im 2. Jh. klingt es 
langsam ab (7; 2 datierbar ins 2.- 1. Jh.) und aus dem 1. Jh. stammen wiederum nur mehr 
3 Zeugnisse. Die Anzahl der lnschriften des 4. Jh. ist in unseren Stădten im allgemeinen 
sehr klein; im 1. Jh. fi.ihren die groBen politischen Umwălzungen wegen der 
mithradatischen Kriege, des Auftritts Roms, der Kriege Burebistas usw. zu erheblichen 
Storungen in den Verbindungen zu Gebieten auBerhalb des Schwarzen Meeres. Die Zeit 
der intensivsten AuBenkontakte ist alsa das 3. Jh. und noch der Anfang des 2., bevor sich 
Barbaren und Wirtschaftskrisen fi.ir die Stădte der rumănischen Schwarzmeerki.iste noch 
allzu dri.ickend erwiesen. 

146 Chr. Marek, Die Proxenie, Europăische Hochschulschriften Reihe III Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften Bd. 213, Frankfurt/Main - Berlin - New York 1984, 359-364. 
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' Erstes Auftreten des Titels unter Antoninus Pius: ISM li 54 mit weiteren Hinweisen. 

148 Siehe Anm. 143. 


