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Die ăltesten historisch bezeugten Einwohner der Balkanhalbinsel waren 
bekanntlich die von Sagen umwobenen thrakischen Stămme. Nach den ălteren 
Forschern wie I. Jung 1, K. Jirecek 2, W. Tomaschek 3 , dcnen sich auch einige 
moderne wic H. Zilliacus 4, D. Detschew 6 und andere zugesellcn 6, waren sie in 
der spătromischen Zeit „zum iiberwiegenden Teil romanisiert" und wurden vor 
der endgiiltigen Romanisierung durch die slawische Einwanderung bewahrt. Andere 
Gelehrte jedoch, wie z. B. M. Rostowzew 7 nahmen nur eine ganz oberflăchliche 
Romanisierung der Thraker an. Zuletzt ist B. Gerov in einem Artikel unter dem 
Titel L'aspect ethnique et linguistique dans la region entre le Danube et les Balkans 
a l'epoque romaine (l"r-III e s.) 8 , der eine Zusammenfassung seiner friiheren sehr 
gut fundierten bulgarisch geschriebenen Arbeit iibcr den Romanismus zwischen 
der Donau und dem Balkan 9 darstellt, zu den folgenden Ergebnissen liber die 
Erhaltung der einheimischen Bevolkerung in dem obengenannten Raum im 3. Jh. 
gekommen. (185)„ ... dans Ies vallees boisees des versants septentrionaux de 
l'Hemus la population thrace avait conserve son caractere national jusqu'a une 
epoque assez tardive depassant le III° s." ... „La conservation de l'element thrace 
pcndant cette epoque tardive du III" et du IV" s. se fait sentir. aussi dans la region 

1 !Wmer und Romanen in den Donaulandern, 2. 
0

Aufl., Insbruck, 1887, 10 und 101. 
s Die Heerstrape von Belgrad nach Konstantinopel, Prag, 1877, 8, und Die Romanen in 

den Stadten Dalmatiens wahrend des Mittelalters, Denkschr. d. Ak. Wien, 1902, (1904), 14 f. 
3 Zur Kunde der Hamus-halbinsel, Wien, 1882, 55 (489) und Die alten Thraker, Sitzber. 

Akad. Wien, Bd. 128, (1893), I, 78 dagegen G. I. Kazarov, IID, VI, 1924, 47. 
" Zum Kampf der Weltsprachen im Ostromischen Reich, Helsingfors, 1935, 21 und 129. 
5 Miindliche Mitteilung. 
6 A. Stein, !Wmische Reichsbeamte der Provinz Thracia, Sarajevo, 1920, 121 ff. 
7 Gesellschaft und Wirtschaft im romischen Kaiserreich, Leipzig, 1929, 200 ff. Vgl. auch 

K. Holl, Hermes, 43, 1908, 24.5 f; E. Stein, Geschichte des spatromischen Reiches, I, Wien, 1928, 5. 
L. Radermacher, Koine, Sitzber. Akad. Wien, 224, Bd. 5 (1947) 22. R. Vulpe, Histoire ancienne 
de la Dobrudja, Bucarest, 1938, 330. 

B Studi Urbinati, nuova serie B - 1959 - no 1-2, 173-191. 
9 PoManuaM'l>m Me'1t:ây /{ynaaa u B a.uwna, I, Sofia, 1949; II, 1950/52. 
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de la Haute-Augusta et a l'Est de l'Iatrus, sur Ies collines boisees de Tozluka et 
de Deli-Orman." (188) „Le cours superieur des confluents du Danube, la region 
Nord au pied des Balkans etaient habites meme au III" s. et au dela du III" s. 
par une population thrace, qui conservait sa langue maternelle et etait tres faible
ment ou non pas du tout atteinte de la romanisation". Und endlich (190) „Dans 
le domaine de la toponymie la langue thrace avait une grande vitalite, etant donne 
que dans une region assez bien romanisee elle a pu creer de nouveaux noms de 
lieu d'aspect thrace, tel le cas de Longinopara et peut-etre d'Agatapara, qui sont 
des formations hybrides thraco-latines et thraco-grccques". 

Ich habe hier nicht die Absicht, mich mit den bisher vorgebrachten Grtinden 
fiir die vollstăndige Romanisierung der alten Thraker auseinanderzusetzen, da ich 
weder den Platz noch die Zeit dazu fi.ir geeignet halte. Das werde i.ch in einer beson
deren Arbeit tun, die ich zur Zeit vorbereite. Ich will jetzt nur die Zeugnisse, die 
fiir den Fortbestand der Thraker vom 4. bis 6. Jh. spreehen, anfiihren und ganz 
kurz besprechen. In den meisten Făllen werde ich jedoch die Zeugnisse 
selbst fiir sich sprechen lassen. Bevor ich aber zur Anfiihrung dieser Zeugnisse 
tibergehe, miichte ich folgende Bemerkung machen. Wenn wir keine anderen 
Beweise fiir die Erhaltung der volkischen Eigenart und des eigenen Bewu.13tseins. 
cines Volkes beibringen konnen, ziehen wir bekanntlich aus dem Vorkommen 
oder Nichtvorkommen der einheimischen Personennamen darauf Schltisse. Deshalb 
werde ich mich in meinem Vortrag oft auf sie berufen und neben den tiblichen 
schriftlichen Quellen auch sie anfiihren. Die Reihenfolge der angefilhrten Zeugnisse 
ist moglichst chronologisch. 

Ich mochte zunăchst auf das Ende des dritten Jahrhunderts zurtickgreifen 
und Ihre Aufmerksamkeit auf die Adressen einiger Verordnungen des Kaisers 
Diokletian lenken, in denen eine Reihe rein thrakischer, genau datierter Personel_l
namen vorkommen. Es sind die folgenden: Aurelia Zania Antipatra aus Philippopel 
aus dem 293 1, Doles aus Herakleia 294 2, Ziparus aus Durostorum 294 3, Vitus 
aus Ratiaria 294 4 , ferner aus unbekannten Stădten: Zizo 283 5, Zinima 286 6, 
Dizoni militi 290 7, Bessius 291 8 , Cotys 293 9 , Diza 293 10, Mucazanus 293 11, Aulu
zanus 29312, Mucatraulus 293 13, Bithus 294 u, Derulo 29415, Resus 294 16 und Fla
vius Rumitalcus 293-304 17. Nach Nikomachos 18 hat Kaiser Aurelianus (270-257) 

i Cod. Just. 4. 49, 9 
2 ebd. 7. 35, 6 
3 ebd. 4, 5. 8 und 8. 41, 6. 
4 ebd. 8, 13, 21. 
6 ebd. 6. 24, 7. 
o ebd. 4. 21, 7. 
7 ebd. 4. 7, 3. 
• ebd. 4. I, 16 
9 ebd. 2. 19, 7. 

lO ebd. 9. 20, 10 
u ebd. 4. 30, 10. 
IZ ebd. 4. 23, 2. 
13 ebd. 4. 44, 7 und 8. 50, 15. 
14 ebd. 4. 7, 5. 
16 ebd. 4. 80, 8. 
le ebd. 6. 56, 2 und 8. 44, 29. 
17 Cod. Hermogenianus, ed. Haenel, IV, 2. 
18 Jacoby, Fr. Gr. Hist„ II, 946 fr. I ( = S.H.A„ XXVI, 26). 
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an einen gewissen Mucaporis Briefe gerichtet. Zwischen den Jahren 292 und 305 
war der Thraker Marcus Aurelius Byzes, wie zwei Inschriften berichten 1, Gou
verneur der Insel Kreta. 

In den Acta Sanctorum werden Heilige mit rein thrakischen Namen erwahnt, 
die den Martyrertod in Thrazien wahrend der Christenverfolgungen unter Diokletian 
starben. Sie waren offenbar selbst Thraker. Ihre Namen lauten: Dadas 2, Danta 3, 

Datysus 4, Dinocus 5, Kerkas 6, Mocios 7 und Mestos 8• tiber die Heiligen Pasikrates 
und Valentio wird berichtet, da.13 sie aus Dorostolon in Mosien stammten und Solda
ten in einer Legion waren, die ein Thrakcr mit dem Namen Aulozanus 9 befehligte. 
Wieder in den Acta Sanctorum wird ein Teres 10 als Stratege Thraziens genannt . 
• Jedoch weit wichtiger ist die folgende Nachricht in den Acta Sanctorum. In der 
dort befindlichen lateinisch geschriebenen Passio des Philippus, des Bischofs von 
Herakleia in Thrazien, der den Martyrertod im Jahre 304 in Adrianopel erlitt 11, 

wird einc Villa in dcr Nahe von Adrianopcl erwahnt, quae sermone p"atrio (d. h. 
thrakisch) Gestityrum, interpretatione uero latinae linguae „locus possessorum" 
uocatur, d.h. die thrakisch Gestityrum hieB, was lateinisch aber „die Statte der 
Besitzer" bedeutete. Das ist eine wichtigc Belegstelle fiir die Fortdauer der thra
kischen Sprachc am Anfang des 4. Jh. In dcrselben Passio tragt der Scharfrichter 
den echt thrakischen Namen Mucapor. Aus dieser Zeit ist auch ein anderes Zeugnis 
fiir die thrakische Sprache in Acta Sanctorum erhalten. In der Passio der Martyrer 
von Marcianopolis Maximus, Theodotos und Asclepiades 12, kommt ein Dorf mit 
dem Namen Saltys 13 vor, den der unbekannte Verfasser ins Griechische mit ~puov 
iibersetzt. Die thrakische Sprache wurde also immer noch gesprochen. Doch schon 
aus etwas friiherer Zeit haben wir Belege dafiir. In einer nach 266Îateinisch abge
fa.13ten Inschrift ist das thrakische W ort „midne" fiir „ uicus" gebraucht: ciues 
prou. Tracie reg. Serdicens. midne Potolense 14 . 

Auch in den zcitgenossischcn Inschriften, so weit sie sich genau datieren 
lassen, kommen thrakische Personennamen vor, ·z.B. Zinama 15, Ziadinnius 18, 

Tzita 17 usw. 

1 Cagnat, IG RP, I, 1511 und 1512 aus Gortyn. 
9 Propyl. ad Acta SS. Nov., 2, 126 und 974 
3 Acta SS. Nov., 2, 29. 
4 Analect. Bolland., 31, 1912, 260. 
6 Acta SS. Nov., 2, 75 und lunii I, 377. 
6 Analect. Bolland., 31, 1912, 192, 29 und Propyl. ad Acta SS. Nov., 909, 54. 
7 Analect. Bolland., 31, 1912, 163-187. Dazu H. Delehaye, Les origines du culte des Mar

tyrs, 2. ed., Bruxelles, 1933, 234-235. P. Perdrizet, Cultes et Mythes du Pangee, Paris, 1910, 
103 § 10. 

e Analect. Bolland., 31, 1912, 192, 28 und Propyl. ad Acta SS. Nov., 909, 53. 
9 Propyl. ad Acta SS. Nov., 627 und Acta SS. Maii, 6, 23, vgl. auch Propyl. ad Acta SS. 

Nov., 796, hier werden die Heiligen Marcus und Mariusan U7tO Mcx#µou tmxpxou xoct A?!Aou?:&vou 
3-uaocL -rorc; e:t3ciiAotc; ermahnt. 

20 Propyl. ad Acta SS. Nov., 47, 15 Sept. no 2. 
11 Acta SS. Oct., 9, 555, dazu V. Velkov, Studia in honorem Acad. D. Delev, Sofia, 1958, 

731-736. 
n Acta SS. Sept., 5, 35. 
13 Der Name ist zu :EocA3o~ua1Jv6c; usw. (s. Detschew, Sprachreste, 412 f.) zu stellen. 
14 CIL, VI, 32567 (= 2819), 5-7. 
15 G. I. Kazarov, IAI, IV, 1926/27, 102 f. no 26. 
16 CIL, III, 14412 4• 

11 CIL, III, 12396. 
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Die oben angefiihrten Zeugnisse berechtigen uns zur Behauptung, dal3 an der 
Schwelle des vierten Jahrhunderts sowohl die Thraker wie auch ihre Sprache noch 
fortbestanden. Diese Feststellung stimmt mit den oben zitierten Ergebnissen der 
Arbeit von Gerov vollkommen iiberein. 

Wollen wir jetzt zum vierten Jahrhundert iibergehen. Unter Konstantin dem 
Gro.f3en war Valerius Romctalca dux von Ăgypten, der Tebais und der beiden 
Libyen 1• An dem okumenischen Konzil in Serdica im Jahre 344 waren auch Thraker 
anwesend 2• An demselben Konzil wurde der Bischof Theodoros, der nach Sozo
menos ein Thraker war, seines Sitzes enthoben 3 • Im Jahre 365 schlie.f3t sich der 
Tribun Rumitalca dem Usurpator Procopius an und wird von ihm zur Cura palatii 
crnannt 4• Im Jahre 364 ist eine Verordnung im Codex Theodosianus an Tauto
medes dux Daciae Ripensis crlassen 5, dessen Name M. Mateescu und D. Detschew 
fiir thrakisch halten. Einige Jahre spăter und zwar 392 erwăhnt eine Grabinschrift 
aus Italien den Thraker Brizinus, der maior procurator war 8 • Nach Ausweis einer 
Bauinschrift hie.f3 ein Tribun unter Theodosius und Arcadius: Flavius Bi tos 7 . 

Eine Grabinschrift aus Meonia in Kleinasien ist dem Andenken eines thrakischen 
Ordinarius Dizas, auch Sanodos genannt, gewidmet 8 • 

Von allen thrakischen Stămmen hat sich der Name der Bessen am lăngsten 
erhalten. Er ist sogar eine allgemeine Bezeichnung fiir die Thraker geworden und 
kommt in den Quellen fast bis in das 6. Jh. vor 9• Der gallische Redner Latinus 
Pacatus berichtet in seinem Panegyricus 10 auf den Kaiser Theodosius I. aus dem 
Jahre 389, dal3 die Bessen Gold aus den Bergen und Fliissen bekommen haben. 
Die thrakischen Bergleute wurden besonders schwer mit Steuern belastet. Das 
fiihrte dazu, dâ.f3 sie ihre Stătten verlie.f3en und in den Nachbargebieten Zuflucht 
suchten. Deshalb sah sich Kaiser Valentinian I. (364-375) genotigt, einen Befehl 
zu erlassen, in dem er verordnete, dal3 alle Thraker, die nach Illyrien und Maze
donien geflohen waren, in ihre Geburtsstătten zuriickgebracht werden 11• In einem 
dem Konsulat des Manlius Theodoros gewidmeten Gedicht erwăhnt der Dichter 
Claudianus 12 ebenfalls die Bessen. 

Der Stamm der Bessen wurde bekanntlich erst im Jahre 396 durch Nikitas, 
den Bischof von Remesiana 13, zum Christentum bekehrt. Das ist, wie es scheint, 
nicht ohne Gewalt geschehen. Die in Bulgarien gefundenen thrakischen Heiligtiimer 

1 CIL, III, 12073. 
2 Mansi, III, 1-74 und 90; 118. 
3 Migne, PG, 67, 1065. 
• Amm. Marc„ 26, 8, 1-3. 
5 Cod. Theod„ 15, I, 13. 
6 Diehl, ILChr„ I no 582. 
7 B. Latyschev, Inscriptiones antiquac orae septentrionis Ponti Euxini, Voi. I., Petropoli. 

1916, 410 no 450. 
8 H. Gregoire, Recueil des Inscriptions grccques Chreliennes d' Asie Mineure, Paris, 1922, 

no 345ter. 
0 Die Nachrichten iiber die Bessen sind zusammengestellt bei W. Tomaschek, Die allen 

Thraker, I, Wien, 1893, 72-79 und Detschew, Sprachreste, 57-59. G. I. Kazarov, Tpa1muc1tume 
6ecu, IID, VI?, 1924, 31-47. Die obigen Ausfiihrungen fuB1m hauptsachlich auf das Quellen
material în diesen Werken. 

- 10 Paco,tus, Pan. Theodos„ 28. 
11 Cod. Theodos„ X, 19, 7. 
12 Claudianus, de consul. Manlii Theoaori, 38. 
13 Hieronym„ ep. LX ad Heliodorum. 
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sind nicht einfach verlassen und so in Vergessenheit geraten und allmăhlich zu 
Ruinen geworden, sondern, wie die archăologischen Funde zeigen, mit Schwert 
und Feuer vernichtet worden. Die in dcn Heiligtiimern gefundenen Miinzen zeigen, 
daB sie am Ende des 4. Jh. unter den Kaisern Valens, Theodosius I. und Arcadius 
zu Grunde gegangen sind. So stammt die letzte gefundene Miinze in dem Heiligtum 
bei Kopilovzi 1 aus der Zeit des Kaisers Arcadius, in dem Heiligtum bei Varvara 2 

aus der des Kaisers Valens, in den Heiligtiimern bei Batkun 3 und Djiilewo 4 aus 
der des Kaisers Theodosius I., in dem Heiligtum bei Panega 6 aus der Zeit des 
Constantinus II. usw. Aus einem Fragment des "Schriftstellers Olympiodoros von 
Theben 6 kann man entnehmen, daB die thrakischen Heiligtiimer im Rodopenge
birge wahrscheinlich schon im Jahre 421 nicht mehr existiert haben. Die Thraker 
bzw. die Bessen haben also an ihrem alten Glauben bis zum Ausgang des 4. Jh. 
und sogar dariiber hinaus festgehalten. Die Religion lăBt sich aber oft schwer von 
dem BewuBtsein der volkischen Eigenart trennen. Nach der Annahme des Chri
stentums verschwinden bekanntlich die alten einheimischen Namen und unter 
den Bekehrten verbreiten sich gewohnlich eine Reihe besonderer christlicher 
Taufnamen, die mit der christlichen Religion, der Kirche oder den Martyrern, 
Heiligenschriften usw. in Verbindung stehen oder aus dem Hebrăischen, Griechi
schen oder Lateinischen entlehnt wurden. Daneben sind bei den Thrakern jedoch 
ihre alten einheimischen Namen immer noch gebrăuchlich und lebendig geblieben. 
Das ist zweifellos ein Beweis, wie die Thraker zăh an ihrem Volkstum festgehalten 
haben. Johannes Chrysostomus 7 teilt in einer im Jahre 399 gehaltenen Rede mit, 
daB die Thraker die Heiligen Schriften in ihre Sprache iibersetzt hătten. Die Worte 
des Chrysostomus sind wohl nicht genau zu nehmen. Sie zeugen jedoch von dem 
Vorhandensein der thrakischen Sprache in dieser Zeit. 

Eine interessante Nachricht aus dem 4. Jh. berichtet von der Existenz der 
Nachkommen von ehemaligen thrakischen Konigen in Philippopel 8 • Severus, ein 
Schiiler des Sophisten Himerios (300-380), vermăhlt sich in Athen mit einer 
Frau, die aus Philippopel stammte. Sein Lehrer hielt ihm die Hochzeitsrede, in 
der er mitteilt, daB die Braut eine Thrakerin, und zwar von koniglichem Geschlecht 
sei und ihre Verwandten noch die hOchsten Stellen unter den Thrakern einnehmen. 

Aus den oben angefiihrten Zeugnissen diirfen wir wieder den SchluB ziehen, .. 
daB das thrakische Element und seine Sprache auch das ganze vierte Jahrhundert 
hindurch lebendig geblieben ist. 

Fiir das 5. Jh. flieBen die Quellen ziemlich spărlich. Um 433 hat sich nach 
dem Geschichtschreiber Priskus 9 der byzantinische Heerfiihrer Dionysos, dem 

i IAD, IV, 1914, 80 ff. 
2 roAHIDHHK Ha IlJIOB. EH6JIHOTeKa, 1940-42, 61 ff. 
3 D. Tsontchev, Le sanctuaire pres du village de Batkoun, Sofia, 1941, 73. 
" L. Botoncharova., Tpanuucnomo ceemUAUUfe npu /{:!tey/Le80, roAHIDHHK Ha HapOAHHH 

apxeoJior11qecK11 My3e:iî:, I, 1948, 72 f. 
6 ApxeoJior11qecK11 11aBeCTHH Ha HapOAfiWI Myae:iî:, I, 1907, 29 ff. 
6 Miiller, FHG, IV fr. 27. 
7 Migne, PG, 63, 500-501. 
8 Himerii Declamationes et Orationes cum deperditarum fragmentis rec. A. Colonna, Romall 

1951, Or. IX, 13 p. 83, 150-157. Dazu V. Velkov, Hw.i eonpoca aa eauna u 6uma na 
mpanume npea IV e. om n.e. Studia in honorem acad. D. Decev, Sofia, 1958, 737-741. Ein 
Fragment von den Werken des Dexippus (Jacoby, FrGrHist, 100, F. 25, 2) erwăhnt wohl wieder 
einen Nachkommen des alten thrakischen koniglichen Geschlechts. 

9 Excerpta de leg., ed. de Boor, I, 121, 12. 
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Geschlecht nach ein Thraker, bereit erklărt, als Gesandter zu den Hunnen zu 
gehen. Der Bischof von Odessos, der an dem okumenischen Konzil von Chalkedon 
im Jahre 451 teilgenommen hat, trăgt den wohlbekannten thrakischen Namen 
Dizas 1• In Vercella, in Nord Italien ist die Grabplatte des Presbyters Marcellinus 
gefunden worden, der aus dem Land der Bessen (Bessorum in partibus ortus) 
stammte 2• Im Jahre 479 hat Theoderich, der Fiihrer der Goten, das Land der 
Thraker im Gebiet des Rodopengebirges verwiistet 3 • Der Kirchenhistoriker Eua
grius 4 teilt mit, daJ3 der Kaiser Marcianus (450-457) cin Thraker war. Nach der 
-Uberlieferung 5 war Kaiser Leo I. von bessischer Abstammung. Gegen die rebelli
schen Isaurier sandte Kaiser Anastasius um 492 ein Heer bestehend aus Bessen, 
Goten und Skyten 6• In Stara Zagora in Siidbulgarien fand man die Grabinschrift 
eines Thrakers, des domesticus Flavius Moco, gebiirtig aus Artacia de vico Calso 7• 

Die Inschrift lăJ3t sich auf das 5. oder 6. Jh. datieren. 
Obwohl die obigen Nachrichten nicht sehr zahlreich sind, so zeugen sie im

merhin fiir den Fortbestand der Thraker auch im 5. Jh. 
Im 6. Jh. mehren sich die Nachrichten von dem Fortleben der Thraker wieder 

sehr betrăchtlich. Im Jahre 502 sandte Kaiser Anastasius ein Heer aus Goten, 
Bessen und anderen thrakischen Stămmen gegen die Perser 8• Ein Heerfiihrer 
unter demselben Kaiser hie13 mit dem thrakischen Namen Zimarchos 9 • Nach 
Euagrio 10 war Vitalianus, der Befehlshaber von Thrazien unter dem Kaiser Ana
stasius und Fiihrer des Aufstandes in Scythia und Moesia Inferior 514-518, ein 
Thraker. Sein Sohn hie13 Kutzis, wieder ein echt thrakischer Name 11• 

Unter dem Kaiser Leo I. kam bekanntlich der zukiinftige Kaiser Justin I. 
aus Dardanien mit zwei Landsleuten nach Konstantinopel, die die thrakischen 
Namen Zimarchos und Ditybistos 12 trugen. Einer von den Neffen des Kaisers 
Justinian I. trăgt den thrakischen Namen Buraides 13• Dieser Name erscheint 
in verschiedenen Schriftquellen aus der gleichen Zeit. So hieJ3 ein Presbyter 
in einer Grabinschrift aus Sofia 14• Aus Adrianopel stammt die Grabplatte 
eines anderen Boraides, dessen Vater ein Tribun war 15• In einem Papyrus 18 

aus dem Jahre 561 werden zwei bucellarii: Boraides Bessus und Zimarchos 
Bessus erwăhnt. Wieder in einem Papyrus 17 kommen zwei contubernales: Boraides 
und Zimarchos vor. Vielleicht handelt es sich um dieselben Personen. Der letztere 
Name scheint jedenfalls in dieser Zeit sehr beliebt gewesen zu sein. Denn so 

1 Mansi, Com. Chakeil. (451) 6. 
2 Diehl, ILChr., II, no 3441. 
3 Malchos, Excerpta de leg., ed. de Boor, I, 169 fr. 9. 
t Migne, PG, 86 Col. 2485 D. 
6 Jordan., Romana, ed. Mommsen, 43, 16; Theophan. ed. de Boor, 110, 19. 
• Malalas, XVI 393. 
7 Kalinka, 331 f. no 428. 
e Malalas, XVI 393. 
0 Theophan., ed. de Boor, 146, 5. 

10 Mi!!:ne, PG, 86 Col. 2696. 
11 Malalas XVI, 441. 
12 Procop. Anecd., 6, 7 (ed. Haury III, 38). 
13 Procop. de beli. Pers., I, 24, 53 (ed. Haury 133) und de beli. Goth., VII, 31, 7 (ed. Haury 433). 
H IAD, III, 1912, 14 no II. 
15 J. Ebersolt, Mission archeologique de Constantinople, Paris, 1921, 52 no 9. 
18 The Oxyrhynchus Papyri, Part XVI, London, 1924, 128, 9. 
17 ebd. 267. 
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7 DIE THRAKER IM AUSGEHENDEN ALTERTLJM 257 

hie.13 auch ein Comes Orientis 1, ein primicerius in einer Grabinschrift aus Aquileia 2, 

ein Eparch der Stadt Konstantinopel 3 und ein byzantinischer Diplomat 4 unter 
Justin II. Ein Heerfiihrer unter Justinian I. trăgt den thrakischen Namen Tzita 
oder Sittas 5. Denselben Namen in der zweiten Variante hat ein Deserteur unter 
Mauricius 6 • Eine Grabinschrift wohl aus der Zeit Justinians I., gefunden in Vama, 
nennt einen comes Dudis 7, dessen Name wieder thrakisch ist. Nach Corripus 8 hat 
sich in den Kriegen gegen die Mauren in den J ahren 546-548 ein Thraker namens 
Ziper besonders hervorgetan. Wieder bei Corripus 9 kommt ·ein Tribun mit dem 
Namen Zudius vor. Im Jahre 556 war ein anderer Ziper, nach Agathias 10, Schild
trăger des Heerfiihrers Marcellinus. Denselben Namen trăgt ein bucellarius in 
Aegypten 561 11. So hie.13 endlich ein Tribun in einer Grabinschrift aus Algerien 12• 

Der bekannteste Thraker dieser Epoche ist jedoch der beriihmte Heerfiirer 
Belisarius 13, gebiirtig aus Germania, heute Separeva Banja in Siidbulgarien. 

Thraker bzw. thrakische Personennamen begegnen uns auch in den Schrift
quellen der postjustinianischen Zeit. Der Kaiser Tiberius II. war nach Ausweis 
des byzantinischen Chronisten Theophanes 14 von thrakischer Abstammung. Der 
byzantinische Geschichtschreiber Theophylaktos Simmokates 15 berichtet, daJ3 im 
Jahre 587 der Militărchef der Stadt Apiaria in Miisien ein gewisser Busas war. 
Sein Name ist wieder echt thrakisch. Nach dem Kirchenhistoriker Euagrios 18 waren 
Thraker unter Mauricius auch die Heerfiihrer Komentiolus und Johannes mit 
dem Zunamen Mystikon. Ein Thraker war dem Namen nach ferner der von Theo
phylaktos Simmokates erwăhnte Heerfiihrer Kastus 17• Endlich in einer Inschrift 
aus Palăstina treffen wir einen caligarius Buraidis, Sohn des Zurazis aus Adria.
nopolis in Thrazien 1s. 

1 Theophan., ed. de Boor, 235, 13 uncl 237, I. 
2 Diehl, ILChr., no. 488 A. 
3 G. Schlumberger, Melanges d'archeologie byzanline, Paris, 1895, 24 no 5 und 320 no 3. 
' Excerpta de leg., ed. de Boor, I, 192, 16 ff. Herr Kollege J. J. Russu hat rnich noch 

anf die folgenden Belege fiir den thrakischen Narnen Zirnarchus aufmerksam gemacht, die bei 
Detschew, Sprachreste nicht verzeichnet sind. Gregorii I Registrum epis!olarum ed. P. Ehwald
L. M. Hartmann in M GH, Epist. 1-11 (1891-1899): I, 13 ( Jaff0, Reg. 1080, dec. 590) Zernarchus 
(Azimarchus) clarissimus tribunus; IX 5 ( Jaffe, Reg. 1529) Timarcus escubitor (vielleieht 
aus Zimarc(h)us verunstaltet); IX 57, Jatte 1579; IX 63, .Jaffe 1588; IX 73, Jaffe 1598; IX 
77, Jaffe 1602: Azirnarchurn (Limarcum, Alim-), Azirnarchos, Zirnarco, Zyrnarco, Atyrnarco 
usw. (magnificus uir, rnagnificentia uestra), scribo, a. 596-598. (Auszug aus einem Brief des 
Herrn Russu). Es sei mir gestattet an dieser Stelle dem Herrn Kollege Russu fur seine Lie
benswiirdigkeit noch einmal meinen besten Dank auszusprechen. 

1 Procop., de beli. Pers., I, 12, 20 und 22. 
8 Theophyl. Sirnm., ed. de Boor, 119, 5 und 183, 7. 
7 Kalinka, 284 no 360. 
8 MGH, auct. ant. III, 2 (4, 935; 6, 535-670). 
o ebd. 4, 904. 

10 · Agathias 4, 18 ( Historici graeci minores; ed. Dindorf, II, 321, 3) 
u Oxyrh., XVI, 128, 6. 
ia Diehl, ILChr., I no 442. 
13 Procop., de beli. Vand., 3, II, 21. Andere Belegstellen bei Detschew, Sprachreste, 48. 
11 Theophan., ed. de Boor, 249, 24. 
16 Theophyl. Sirnm., ed. de Boor, II, 16. 
18 Migne, PG, 86, Col. 2848 und 2868. 
17 Theophyl. Sirnm., ed. de Boor, 90, 6 und II. Uber den Namen s. M. Mateescu, E. D., 

I, 99 no 1; 109 no 3 und Detschew, Sprachreste, 255. 
18 SEG, 8, 1937, 45. 
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Thrazien war bekanntlich von altersher ein unerschOpfliches und beriihmtcs 
Reservoir an tiichtige Soldaten fiir die romischen Legionen. In der zwischen 350 und 
353 verfaBtcn Totius orbis descriptio 1 wird das besonders betont: Thracia prouincia ... 
maximos habens uiros et fortes in bello. Im 6. Jh. wird das auch von dem Kaiser Jus
tian I. wohl in Anlehnung an solche Stellen erwăhnt. In einer Novelle aus dem Jahre 
535 2 hebt er den Reichtum des Thrakerlandes an Soldaten und ihre Tapferkcit 
und Kriegstiichtigkeit hervor. DaB das auch fiir diese Zeit keine leeren Worte waren, 
zcigen mehrere Stellen aus des Werken Prokops. 

Unter allen Nachrichten, die fiir den Fortbestand dcr Thraker im 6. Jh. 
zeugen, verdient iiberhaupt das, was Prokop von der Teilnahme der Thraker an den 
persischen, vandalischen und gotischen Kriegen (527-552) erzăhlt, eine besondere 
Aufmcrksamkeit. In den Kămpfen gegen die Perser erwăhnt er zwei Briider mit den 
rein thrakischen Namen Kutzis und Buzis, 3 die aus Thrazien stammten, und Flo
rentius 4, den er ausdriicklich als Thraker bezeichnet. In dem Krieg gegen die Van
dalen kămpften die Thraker Himerios und Pctros 5 mit. Der thrakische Ursprung des 
letzteren wird mit den Wortcn o 0p~~ ye\loc; unterstrichen. In den Kriegen gegen 
die Goten werden ferner die Thraker Kutilas und Barbation 6 erwăhnt. DaB es sich 
in allen diesen Făllen nicht um den Geburts- odcr Wohnort, sondern um die Volks
zugehorigkeit handelt, beweiscn die folgenden Stellen aus dcn W erken Procops. 
Er teilt im 21. Kapitel des II. Buches der Perserkriege 7 mit, daB auf den beiden 
Seiten einer Hiitte Thraker, Illyrer, Goten , Heruler, Vandalen und Maurusier 
gestanden hatten. Im 5. Kapitel des II. Buches der Gotenkriege 8 lesen wir: «ln 
dieser Zeit kamen auch Truppen aus Byzanz an: im Hafen von Neapel 3000 Isaurier 
unter Pauls und Konon, in Hydrus 800 thrakische Reiter unter Johannes, einem 
Brudersohn des Usurpators Vitalian, und mit ihnen weitere 1000 Mann zu Pferd, 
die unter anderen Alexander. und Marcentius befehligten.». Vitalian war, wie wir 
bereits oben bemerkt haben, nach Euagrios ein Thraker. Demnach war auch sein 
Brudersohn Johannes ein Thraker. Der Name Markentios ist nach W. Tomaschek & 

und D. Detschew 10 thrakisch. Im 11. Kapitel dcsselben Buches 11 wird erzăblt 
dal3 Belisar die Stadt Ankona durch cine starke Abteilung Isaurier und Thraker 
unter Konon besetzen liel3. Im 12. Kapitel 12 lesen wir ferner: „Belisar gab den Ges-

1 Miiller, G GM, II, 523. 
2. Nov. 26. 
3 Procop., de beli. Pers., I. 13. 
4 ebd. I, 15. 
6 ebd. II 23 und 28. 
• ebd. Il, 2 und lll, li. 
7 Procop., de beli. Pers. II, 21, 4 ed. Haury: T'ijc; µh KIXAU~ljc; ecp' EK~he:pot 0pifKic; 

-re: Kotl 'IAAuploL -~crot\I, r6„0oL 31: µe:T' otuTouc;, Kotl TOUTW\I ex6µe:110L "EpouÂOL, µe:0' o\Jc; Botv3lAoL 
TE Kotl MocupoucrLOL -ljcrocv. 

8 Procop., de bel!. Goth., li, 5, 1 ed. Haury: 'Ev TOUT<:> 31: Kotl &i.i.o crTpche:uµot ei< 
Bu~ot\ITLOU l<otTtltAe:ucre:v, 'lcrotupwv µl:v ec; TO\I Ne:otit6Ae:wc; ÂLfLt\lot TPLO-XlALOL, WII TiotuAoc; Xotl 
K611w11 -i)youv-:-o, ec; ilpuouvTot 31: 0pifxe:tc; !itite:i:c; OXTotX60"LOL, WII 'lw<iw11c; -ljpze:v o BtTotALot\IOU 
Tou itpW1Jll nropot11111JX6Toc; ci3e:Acpt3ouc; Kotl ~uv otuToi:c; !!Te:pot crTpotnwTotL tK KotTotA6you L7t7tLi<ou 
xlALoL· WII otAAOL Te: xotl 'Ai.e~otv3poc; TE Xotl MapxtvTLOc; 7jpxo11. 

9 Die aUen Thraker., II. Die Sprachreste. Wien, 1894, 22. 
10 Sprachreste s. v. 
11 Procop., de beli. Goth .. II, 11, 5: ijlh; yocp otuTo ou itoAA<j> itp6Te:po11 xotTELATjcpe:t, 

K611w11ot ~U\I -re: 'lcrotupwv Kotl 0pq;KW\I O"TpotTe:Uf.lotTL oux oAly<i> 7ttµ<jiotc;. 
19 Procop., de beli. Goth., II, 12, 26-27: Be:ALcr<ipLOc; 31: Toi:c; ex Me:3LOA<ivou 7JxoucrL XLAtouc; 

i!ite:µ<jie:v 'lcrocupouc; Te: i<etl 0p~Kocc;. -i)ye:i:To 81: -rtuv 'lcrocup<olv "Ew"l)c;, T<7l11 81: 0pq;xwv TiotuAoc;. 
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sandten aus Mailand 1000 Isaurier und Thraker mit." Im 6. Kapitel des III. Buches1 

befindet sich die folgende Nachricht: „Belisar gab dem Maximin eine Flotte mit, 
die ein Heer von Thrakern und Armeniern trug: die ersteren befehligte Herodian, 
die letzteren der Iberier Phazas, ein Neffe des Peranius. Auch cine geringe Anzahl 
Hunnen war auf den Schiffen." Im 11. Kapitel des gleichen Buches 2 steht fol
gendes: „Von seinen Doryphoren schickte Belisar auch zwei nach Rom, den Perser 
Artasires und den Thraker Barbation." ,Hier biirgt der persische Personnename 
fiir die Richtigkeit der Angaben Procops. Gegen die Beweiskraft der angefiihrten 
Stellen konnte man allerdings einwenden, dal3 liberali durch die Bezeichnung 
„Thraker", „thrakisch" usw. lediglich das Abstammungsgebiet und nicht die 
wirkliche Stammeszugehorigkeit angegeben wird. Eine solche Meinung wăre ohne 
weiteres irrig. Denn die Erwălmung der Armenier neben den Persern, der Thraker 
neben den Isauriern usw. kann man schwerlich als rein geographische Bezeich
nung erklăren. Dagegen sprechen zunăchst die Personennamen, die in einigen 
Făllen mit der von Procop angegebenen Volkszugehtirigkeit vollkommen iiber
einstimmen. So finden wir im 2. Kapitel des II. Buches eine Stellc, 3 wo die 
Volkszugehtirigkeit der Soldaten durch ihre Personennamen bestătigt wird: „Auch 
aus dem Pincianischen Tor liel3 Belisar 600 Reiter gegen die feindlichen Verschan
zungen vorgehen unter drei Doryphoren, dem Perser Artasires, dem Massageten 
Bochas und dem Thraker Kutilas.". Der Name Artasires ist ohne Zweifel persisch, 
Bochas hunnisch oder alanisch und Kutilas thrakisch. Endlich im 13. (5) Kapitel 
des I. Buches der Perserkriege lesen wir das folgende: &/..A 1JV Te: cr't' pomocv E7t~y
ye:f..f..ev cx1h6ae: tevcxL xcxl. Ka1h~1Jv Te: xcxl. Bou~1Jv . . . TouTw 8E: &.8e:f..i:pw µE:v Ex 
0p~x1Ji; ~cr't'1JV. Die beiden Namen sind wieder thrakisch. Die Namen beweisen 
also, dal3 die betreffenden Personen tatsăchlich den von Procop angegebenen Vi.il
kerschaften angehorten und da.13 es sich in diesen Făllen nicht um lediglich geogra
phische Bezeichnungen handelt. Procop unterscheidet ferner deutlich die Thraker 
und die Griechen voneinander. t ber die letzteren, die er rpcxLxol nennt, berichtet 
er, dal3 sie als furchtsame Mănner und zum Soldatendienst untauglich galten. Er 
schreibt dariiber: „Gegen die Gotenherrschaft hătten sie die der Griechen eingc
tauscht, die sich nicht einmal ihrer eigenen Haut wehren konnten und von denen sie 
friiher in Italien nur Schauspieler, Mimen und diebische Matrosen gesehen hatten 4», 
ferner im 23. Kapitel des IV. Buches desselben Werkes: „Sie sind Griechen und un
mănnlich 6". Endlich in der Historia arcana: „Sie warfen ihnen vor: Sie seien Grie
chen. Als ob es ganz unmoglich sei, da.13 etwas treffliches in Griechenland geboren 
werde 6". Die einzelnen Volkerschaften unterschied Procop ohne Zweifel an einem 

1 op. cit. ,III, 6, 10: xixt ol vo.il:Jv ~uvE:7teµljio. cr-r6Aov, E>peţxil:Jv n xixt 'Apµo.v(wv 
cr-rpix-rtw-ril:Jv tµ7tAl')criXµo.voc;. ~yd-ro 8€ -ril:Jv µE:v E>peţxil:Jv 'Hpw8tixvoc;, -ril:Jv 8€ 'Apµev(wv <l>iX~occ; 
• I~l')p, Ilepixv(ou ii8o.Acpt8ouc;· ~uvE:7tAE:.ov 81: ixu-roi:c; xoct O\ivvot 6).(yot. 

a op. cit., III, 11, 37: iiniX xocl TWV 8opucp6pwv TWV IZUTOU Mo Be:Atcrciptoc; ec; 
'Pwµ11v crTdAixc;, 'Ap-rixcrlp11v n, &v8pi:t IIE:pcrlJV, xocl Bixp~oc-r(wvix E>p~xix. 

8 op. cil., II, 2, 9-10: ex 8€ 7tUAl8oc; Iltyxtixv'ijc; L7t7tti:tc; t~ixxocr(ouc; t7tL -ril:Jv ~i:tp~:Xpwv 
-riX xixpixxwµIXTIX fo-re:AAev. o{c; 8~ -rpei:c; 'tWV IXU'tOU 8opucp6pwv E7tEa't'IJO"EV, , Ap-rixcr(plJV 
Te: &v8pix IIE:p<n)v xixl Bwxixv MixcrcrixyE:niv yE:voc; xocl Kou-r(Aixv E>p~xix. 

4 op. cit., I, 18, 40: ot -r'ijc; I'6't6wv 8uviXµe:wc; I'pixtxouc; -rouc; crcp(crtv oux o'louc; -re: 
ci.µuvetv OV'ti:tc; .;,n&~IXV'tO, €~ wv -riX 7tp6npix ou8E:vix ec; 'hixA(ixv i)xoV'tlX e:I8ov, O'tt µ~ -rpix)'<i>8ouc; 
Te: xixt µ(µouc; xixt v1Xu-rixc; Aw7to8u-rixc;. 

6 op. cit., IV, 23, 25: I'pixtxo( Te: e:!crt xixl &vixv8pot cpuaet. 
6 Prokop., historia arcana. 24, 7 ed. Haury: E7ttXIXAOUV'te:c; -roi:c; µE:v w.; I'pixtxot e:hv, 

wcrr.ep OUY. E~OV -:c7'v ii7to -rije; 'BH:X8oc; 'tO r.otp•foixv nvl yevvix(<i> yE11E:cr61Xt. 
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bestimmten hervorstechenden Merkmal. Und das konnte in erster Linie die Sprachc 
gewesen sein. So hat Priskus einen Griechen am Hofe Attilas an der Sprache erkannt, 
wie er ausdriicklich schreibt. Dabei bemerkt cr, daB man in Thrazien griechisch 
sprach 1• Er wuBte also nichts von einer lateinisch redenden Bevolkerung in diesem 
Lande, d.h. von romanisierten Thrakern. Procop, der bekanntlich auBer griechisch 
auch lateinsich konnte, war sicher imstande, die Griechen von dcn Romern d.h. 
den lateinisch Sprechenden oder von den Thrakern an der Sprache zu unterscheiden. 
Allerdings bezeichnete Procop als 'Pwµixî:oL nicht nur jene, die lateinisch redeten, 
sondern auch die, welche ostromische d.h. byzantinische Untertanen waren. Ein 
aufschluBreisches Beispiel daftir ist das folgende. Im 26. Kapitel des II. Buches 
der Gotenkriege bezeichnet Procop den Thraker Burkentios folgendermaBen: „ein 
Romer, von Geburt cin Besser mit dem Namen Burkentios, von den Solda.ten des 
Armeniers Narses" 2• Hier wird ganz klar gesagt, daB Burkentios ein romischer 
Untertan aus dem Stamm der Besser und ein Soldat des Narses war. Der 
Name Burkentios, der echt thrakisch ist, biirgt fiir die Richtigkeit der Angabcn 
Procops. 

Endlich tcil Procop im 7. Kapitel des dritten Buches des Werkes Ile:pl. xncrµ~'t'wv 
mit, daB damals Thraker in der Stadt Anchialos gewohnt haben (o txoum). 3 Diese 
Nachricht wăre vollkommen unerklărlich und sogar sinnlos, wenn es sich um einc 
rein geographische Bezeichung handelte und wenn die Thraker ihre Sprache und 
volkische Eigenart bereits verloren und sich nicht deutlich genug von der umlie
genden griechisch sprechenden Bevolkerung abgesondert hătten. 

Nicht minder wichtige Zeugnisse fiir den Fortbcstand der alten Thraker und 
ihrer Sprache sind ferner die vielen Nachrichten von dem Vorhandensein eines bes
sischen Monchtums und besonderer bessischer Kliister im 6. Jh. In der von Theodo
ros von Petra (um 536) verfaBten Lebensbeschreibung des Monches Thcodosius (ţ529) 
wird berichtet, daB dieser Monch am Ostufer des Jordan, nahe dem To ten Meere, 
ein Kloster 't"OU KounA.OC (der Name ist thrakisch) mit vier eX.XAYJcr[ixc; habe bauen 
lassen, eine fiir die griechischc Redenden, hepixv i>e e:veix xix-riX -r-fiv otxdixv yA.wcrcrixv 
revoc; Be:crcrwv -rcl> u\ji[cr't'Cfl -riXc; e:ux.iX~ OC7to8[8wcrLv, eine fiir Leute, die armenisch 
sprachen und eine fiir Verriickte 4• Nach Joh. Moschus 5 und der Vita S. Sabae 8 gab 
cs ein Kloster ~ou~L~ix-rwv Be:crawv neben einem ~ou~L~ix -rwv ~upwv am Jordan. In 
den origenistichen Streitigkeiten um 540 kamen „von gottlichen Eifer getrieben" die 
„Bessen des Jordans", deren Hauptheld Theodulos hieB, den in Jerusalem bedrăng
ten Orthodoxen zu Hilfe und fiihrten mit Steinen und Wurfschau:feln den Monchs-

1 Excerpta de legalionibus, ed. de Boor, I, 1900, 135, 10-26: Llta;Tpl~ov·n 8i µoL xa;l 
m:pmocTOU~ 7tOLOuµiV<j> .•• 7tpoae:A!Jwv TL~, &v ~ocp~a;pov ex Tij~ l:xu!Jtxij~ cj>Tj!J'l)V e:!va;t O'TOAij~, 
'EAATjVLXfj &:cr7toc~e:Ta;( µe: <pwvfi •.• iilcrTe: µe: -3-a;uµoc~e:tv OTL ye: 8lj eAA'l)V(~e:L l:xu671~ &:vfip .•. xa;l 
OU p~8(w~ TL~ a<pWV eAA'l)V(~e:t Tfj <p<i>Vfj 7tAÎ)V WV cX.7tTjya;yov a;[XµltXAWTWV cX.7to Tij~ 0p~x(a;~ xa;l 
'IHup(8o~ 7ttXpocĂou ... ey6> 81: c<p'l)V a;[T(a;v 7tOAU7tpa;yµocruv'I)~ e:!va;( µot TÎ)v 'EHTjvwv <pwvfiv. 
-r6Te: 8lj ye:Ăoccra;~ &:Ae:ye: rptXLXO~ µev dva;t TO yivo~ •.. 

2 Proeop., de beli. Golh. ,II, 26, 3: µ::T<X 81: Twv Ttva; 'Pwµa;(wv, Bfoov yevo~ BoupxtvTtov 
ovoµa;. ,'.,7to Na;pcrfi T!Ta;yµevov TÎjl , Apµe:v(<j>. 

3 Procop., de aedif„ III, 7, 18 ed. Haury: I16Atv 8e nva; em!la;;\.a;crcr(a;v olxouat 0p~xe:~ 
7ta;pli TÎjv lji:6va; TOU Eu~dvou II6vTou, 'AYX(a;Ăov 8voµa;. 

4 Der heilige Theodosius. Schriften des Theodoros und Kyrillos, herausgegeben von II. 
Usener, Leipzig, 1890. 

5 Prat. spir., § 157 (Migne, PG, 87, 3, 3026) 
• Ecclesiae graecae monumenta, t. III. Sabae uita per Cyrill. Scythopol„ ed. Joch. Bapt. 

Coteleri us, Luteciac Paris„ 1686, 367 C - 368 A- B. Acta SS. 29 Sept. 8, 146. 
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11 DIE THRAK.ER IM AUSGEHENOEN ALTERTml 261 

krieg fiir den wahren Glauben. 1 Nach Itinerarium Antonini Placentini im Sinai
kloster kommten drei sprachkundige Ăbte lateinisch, griechisch, syrisch, koptisch und 
bessisch sprechem 2• Endlich erscheint in den Akten des Konstantinopoler Konzils 
von 536 ein Andreas eMcp &e:ou 7tpe:cr~u't"e:po~ Y..OCL ~youµe:vo~ µov~~ 't"WV Be:crcrwv unter 
den Unterschriften einer Eingabe der syrischen Geistlichen 3 . Daraus ist ersichtlich 
da.13 es damals in Konstantinopel ein Kloster der Bessen gab 4• K. Holl wirft in 
seinem wichtigen Artikel iiber Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in nach
christlicher Zeit 6 die Frage auf, was die Bezeichnung 't"Wv Be:crcrwv, 't"WV Aux.oc6vwv, 
't"wv ~upwv usw. ausdriickt, „ob die bloJ3e Landsmannschaft oder auch die spra
chliche Besonderheit". Nachdem er auf den Umstand hinweist, daJ3 in Palăstina 
ein Subiba der Syrer und eins der Bessen hart nebeneinander bestanden haben, 
fâhrt er fort „so ist hier mit Hănden zu greifen, daJ3 die sprachliche Differenz die 
Scheidung der beiden Gemeinschaften begriindete" 6 • Daraus zieht er ferner den 
SchluJ3, daJ3 solche Benennungen ein Beleg ftir den Fortbestand der Sprachen der 
Lykaonier, der Bessen usw. sind. Die Richtigkeit der Ansicht Holls ist m. E. nicht 
zu beanstanden. 

Im 6. Jahrhundert finden wir Thraker in den diesbeziiglichen Quellen nicht 
nur als Heerfiihrer, Offiziere, Soldaten und Monche, sondern auch als Latifundien
besitzer. Zwei Inschriften, von denen die eine in Silivri und die andere in Sarkoi 7 , 

beide im tiirkischen Thrazien gefunden sind, legen ein beredtes Zeugnis von dem 
Vorhandensein reicher thrakischer Landbesitzer vor dem Tor Konstantinopels 
im 5. oder 6. Jh. ab. Die beiden Inschriften bestimmen die Grenzen der Lănder des 
Thrakers Zimokartes. ln einem Papyrus aus dem Jahre 557 8 werden ein x.'~µoc 
Tocpou6[vou und ein Y..'t"~µoc x.oc/..ouµe:vov ~aoccpo~ ~e:u6cu allerdings in Ăgypten 
erwăhnt. 

Die Thraker spielten also eine nicht zu unterschătzende Rolle fast im ganzen 
offentlichen Leben des byzantinischen Reiches im 6. Jh. 

Nach dem Jahre 600 kommen Personen mit thrakischen Namen vereinzelt 
und nur in den ăgyptischen Papyri vor. So im Jahre 615 war ein Fl. Tzitta comes 
in Ăgypten 9• ln einem Papyrus 10 aus der byzantinisch-arabischen Zeit wird cin 
x.upLo~ Zlnoc erwăhnt. ln einem Papyrus aus dem 7. Jh. aus Faijum 11 lesen wir 
die Namen Nestos und Zipas. Der letztere war cin comes. Zum letzten Mal, wird 
ein Besser Maurus im Jahre 710 bei Theophanes 12 erwăhnt. Wenn wir diese 

1 ebd. 
i Antonini Placentini llinerarium, herausgegcben von I. Gildemeister, Berlin, 1889, 

§ 37, 21 f. 
a Mansi, VIII 987. 
' R. .Janin, Les monasteres nationaux el provinciaux a Byzance: Echos d'Orient, XXXU, 

1933, 431 und La geographie ecc!Csiastique de l'empire Byzantin, I, t. III., Paris, 1953 unter 
Bessen. 

& Hermes 43, 1908, 245 f. 
8 ebd. 246. 
7 BCR 36, 1912, 574 f. 
8 Oxyrh. XVI, 147, 93 und 14!J, 121. 
8 Aegyptische Urkunden aus den koniglichen Museen zu Berlin, II-Bd., Berlin, 1898, 27 

JIO 362. I 

io ebd. 348, no 693. 
11 Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, herausgegeben von C. Wessely., Leipzig, 

1910, 81 no 138. 
18 Theophan„ ed. de Boor. 379, 8. 
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zufalligen und sehr seltencn Nachrichtcn vom Vorhandcnsein der Thrakcr im 7 Jh. 
beiseite lassen, so kiinnen wir sagen, dal3 dic Thraker nach dem 6. Jahrhundert fiir 
immer unserem Blick entschwinden. Das ist nicht so sohr der Spărlichkoit der 
Quellen fiir diesc Epoche als dem Umstand zu verdanken, dal3 um diese Zeit dic 
Slavenstămme dic ganze Balkanhalbinscl iiberfluten und sie dauernd bcsicdeln. 

Dal3 die Slavcn auf dem Balkan noch die Thrakor antrafen und mit ihnen in 
Beriihrung katnmen, ergibt sich aus der heutigcn Toponymic Bulgariens. Dcr bc
kannte Gcschichtschreiber Jordanes bcrichtct, dal3 die alte Stadt des mazedonischcn 
Konigs Philipp II. Philippopel in Siidbulgarien friiher Pulpudeva gehcil3cn hattc 1 . 

Dieser Name kommt sonst nirgends vor. Der crste Teii Pulpu- stcllt bekanntlich 
cine thrakischc Form des griechischen <l>LAm7to- dar. Der zweite -deva ist cin bekann
tes thrakisches W ort fiir 7toALc; -« Stadt ». Pulpudeva ist demnach nichts andercs 
als cine thrakische Ubersetzung des griechischcn <l>LAm7to7toALc;. Es ist schon liingst 
nachgewicsen, dal3 der heutige bulgarischc Name dcrselbcn Stadt Plovdiv nicht 
von dcr griechischen Form <l>LAm7to7toAL:;, sondern von der thrakischcn Form 
Pulpudeva herkommt 2 Daraus ergibt sich dal3 die Slavcn den Namen der Stadt 
nicht von ihren griechischcn Bewohnern, sondern von der thrakisch redenden Bevol
kerung dcr Umgcbung kennen gelernt haben. Bei Jordanes sind auch andcrc thra
kischcn Stadtnamen iibcrlicfert wordcn. So finden wir bei ihm Uscudama 3 (schon 
bei Rufus Fcstus 4, fiir Adrianopel, Euscia 5 fiir Novac bei Svistov, und Beroa 6 

fiir Augusta Traiana. Alic diese Namen waren offenbar volkstiimlich und Jordanes 
hat sie von dcr cinheimischen Bevolkcrung kcnnengelernt. Fiir den Namen Danu
bius, den cr irrtiimlich fiir bessisch halt, sagt er sogar ausdriicklich, da.13 Histcr so 
lingua Bessorum uocatur 1• Er wu13tc also auch von ciner bessischen Eigensprachc. 
Von dcn oben genanntcn Stadtnamen ist Bcroa besonders lehrreich. Dcr mittel
alterliche bulgarische Namc der hcutigen Stadt Stara Zagora, des thrakischen Beroa 
und romischen Augusta Traian lautet Borui 8 • Das ist cine slavisiertc Form von 
Beroa, der alten thrakischen Bencnnung der Stadt, dic sich ohne Zweifel neben dem 
offiziellcn Namen Augusta Traiana bis zur Einwandcrung der Slavcn erhalten hat 
und bei dcr einhcimischen Bevolkerung gebriiuchlicher als der offiziellc Namc war. 
Auch in diesem Fall haben dic Slavcn den Namen von den auf dem Lande lcbcnden 
Thrakern und nicht von den Stadtbewohnern iibcrnommcn. Der altgriechischc 
Laut ~ ist bekanntlich gegcn das 2. Jh. u.z. zum Spiranten v geworden 9 • Wcnn 
die Slavcn dcn Namen von den Griechen iibernommen hiittcn, so mii.13te man cine 

1 Jordan., Romana, ed. Mommsen, 28, 16 und 37,5 
2 E. Kaluzniacki, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel, Archiv 

fiir slav. Philologie, XVI, 594-596; K. Jirecek, Zum Namen Plovdin oder Plovdiv, ebd., 596-600; 
P. Skok, Zeitschrift fiir Ortsnamenforschung, VII, 37, 3; 43 f.; Bd. XIV, 79; Zeitschrift fiir 
Romanische Philologie, LIV, 181 und 441; Bd. L, 487, 6; M. Friedwagner. ebd. Bd. LIV, 652, 2; 
G. I. Kazarow, Philologischo Wochcnschrift 1901, N. 50; V. Beswliev, Anmu<tnama mono· 
HUMu.<i namo ucmopu<tecnu uaoop, llaeecTHJI Ha HHCTHTyTa aa E'bJirapcKli: eanK,III, 1954, 
346 f. mit Anm. 7. und 354. 

a Jordan., Romana, 28, 16. 
' Ruf. Fest. 9. Andere Belegstellen bei Detschew, Sprachreste, 349. 
5 Iordan, Getica, 83, 25. 
8 Getica, 84,5. Andere Belcgstellen bei Detschew, Spmchreste, 53 f. 
' Getica, 75, 16. 
s V. Bes~vliev, AHmu<tHama mononuMu.<i. 
8 K. Meisterhans. Grammaiik der atlischen lnschn:{l1•n, 3 Aufl. von Ed. Schwyzer, Berlin, 

1900, 77 f. 
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Form mit v-Laut im Bulgarischen erwarten, vgl. z.B. Veria in Griechenland 
aus Beroia. Denselben Fall haben wir auch bei dem Flussnamen ''E~ pac;, der 
unter der slavisierten Form Moop mit b noch ftir den Oberlauf des Flusses 
gebraucht wird. 

Auf einen Fortbestand der thrakischen Bevtilkerung liber das 6. Jh. hinaus mul3 
ferner aus dem Umstand geschlossen werden, dal3 die Fliisse Jantra, Mariza, Mesta 
und Tundza in dem Oberlauf noch ihre al ten Namen aufbewahrt haben; Eter aus 
Jeterus, Ibăr aus ''E~poc;, Nesteniza aus Nestos und Tăfa aus Tonzos. 

Endlich ist eine ganze Reihe dcr heutigcn bulgarischen Ortsnamen nicht sla
vischen Ursprungs, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach von den Thrakern geerbt. 
So z. B. heillt der Unterlauf des alten Hebros jetzt Mariza, wie wir vorhin sagten. 
Dieser Name ist trotz der Endung -iza nicht slavisch 1. Er war offenbar von den 
Slaven vorgefunden worden und stammt augenscheinlich wieder von der alten thra- · 
kischen Bevtilk:erung. Solche Namen verdanken ihre heutige Existenz nicht der 
schriftlichen {j oerlieferung, sondern dem lebendigen Verkehr der eingewanderten 
Slaven mit der noch verbliebenen einheimischen thrakischen Bcvtilkerung. 

Aus meincn bisherigen Ausftihrungen lassen sich also abschliel3end die folgen
den Riickschliisse ziehen: 

1. Entgegen der Ansicht alterer Forscher haben sich die Thraker bis zur 
Einwanderung der Slaven auf der Balkanhalbinsel erhalten. 

2. Die Thraker sind teilweise eben durch diese Einwanderung zu Grunde ge
gangen, teilweise ausgewandert, teilweise in den Slaven aufgegangen. 

3. Im 5. und 6. Jahrhundert bildeten sie das Riickgrat des ostrtimischen Reiches 
auf dem Balkan. Sie nahmen nicht nur hohe Stellungen in dem Reich ein, sondern 
lieferten ihm auch die besten Soldaten. Deshalb diirfen wir die Frage stellen, oh 
wir nicht das Recht haben, den friihbyzantinischen Staat, was die Balkanhalbinsel 
und ihre Bevtilkerung betriff t, in gewissem Sinne als ein rtimisches Reich trakischer 
Nation zu bezeichnen. 

ABKORZUNGEN 

Detschew, Sprachreste = D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957. 
Diehl, ILChr. = E. Diehl, Inscriptiones latinae ueteres christianae, 

IAI 
IAD 
IID 
Kalinka 

Berolini, I - III. 
= McBecnrn Ha apxeonorntieCKHH HHCTHTYT 
= M3BeCTHH Ha apxeonornqecKoTo ~pymeCTBO 
= M3BeCTHH Ha HCTOpHtieCKOTO ~pymecTBO 
= E. Kalinka, Antike Denkmăler in Bulgarien, Wien, 1906. 

„ 

1 St. Mladenov, H.uenama na oecem 6'b1ti!apcnu penu, CnHCaHHe Ha B'LJirapcKaTa 
am1~eMHR Ha ttayKHTe X, UH5, 53 ff.; V. Be~evliev, Anmuotnama mononu.Mu1' usw. 843; 
D. Uec~v, Tpanuiicnu naasanua na nawu penu, I/IaeecTHR Ha HHCTHTyTa aa 6"LnrapcKH 
ea11K III, 1954, 273 ff. 
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