
ZUR FRAGE DER ZERST0RUNG IIISTRIAS IM 3. SH. U.Z. 

VON 

EMILIA IDORUŢIU 

Um die Mitte des 3. Jhs u.Z. erlag die Stadt Histria einer grof3en Ka
tastrophe. Die Stadtmauer, die Basiliken nnd andere durch Ausgrabungen 
aufgedeckten Bautensind auf einer Schicht von Schutt und Asche errichtet 
worden, nachdem die Stadt gănzlich zerstort worden war 1• Dieses Ereignis 
ist von einem Zeitgenossen, dem Geschichtsschreiber Dexippus vermerkt, 
aus dessen verschollenem W erk nur wenige Fragmente, in Schriften spa
terer Autoren, noch erhalten geblieben sind. So z.B. in der Vita Maximi 
et Balbini, c. XVI, 3, wird folgendes berichtet: sub his pugnatum est a 
Carpis contra Moesos. Fuit et Scythiei belli principium, fuit et Histriae 
excidium eo tempore, ut autem Dexippus dicit, Histricae ciuitatis. 

Geraume Zeit wurde dieses Ereignis, auf Grund des angefiihrten 
Textes, von den meisten rumanischen und auslăndischen Geschichtsfor
schern fiir das J ahr 238 angesetzt. Doch wurde schon Ende des vergange
nen Jahrhunderts vermerkt, daB Histria noch zur Zeit Gordiana, bis zum 
Jahre 244, Mtinzen prăgte 2• Spater wurden in die Stadt eingebaute, als 
Baumaterial verwendete Denkmăler aus der Zeit Gordiana und des Philip
pus Arabs entdeckt a. Obwohl jene Denkmăler von den benachbarten 
Dorfern und nicht von der Stadt selbst errichtet worden waren, gaben diese 
jtingsten Entdeckungen den Anlaf3 dazu, das Problem des Zeitpunktes 
der Zerstorung der Stadt von neuem zu untersuchen. 

S. Lambrino entdeckte im Jahre 1932 in der Stadtmauer von Histria 
einen Altar, der, vom dcus Secundini im Jahre 246 errichtet, dem Kaiser 

1 Die Ergebnisse der bis zum Jahre 1953 bei Histria vorgenommenen Ausgrabungen 
wurden fiir den uns hicr angehenden Fragenkreis in Histria, Monografie Arheologică, I, Bucu
reşti, 1954 veroffentlicht; vgl. inshesondcre S. 57-59, 63-95 u. 131-154. 

2 B. Pick u. K. Regling, Die antiken Munzen von Dacien und Moesien, I/l, S. 147 u. 
178-179; B. Rappaport, Die Einf ălle der Golen in das r6mische Reich bis auf Constantin, 
Berlin, 1899, S. 28, Anm. 1; F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, 2. Teil, 
Kommentar zu ~r. 64-105, S. 309. 

3 S. Lambrino, Melanges J. Marouzeau, Paris, 1948, S. 319 ff. 
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Philippus geweiht war. In einem Artikel "', wies S. Lambrino darauf hin, 
daB die von der Historia Augusta liberlieferte Kunde einer grlindlicheren 
Auslegung bedlirfe : N och wăhrend des Feldzuges gegen die Karpen im 
Jahre 238 begann der langdauernde Krieg gegen die Goten, und irgend
wann im Verlaufe dieses Krieges wurde auch die Stadt Histria zerstort. 
Als S. Lambrino dieses Ereignis for das Ende der Herrschaft des Phillippus 
anzusetzen sich gerechtfertigt glaubte, zog er in Betracht, daB Histria 
zur Zeit Gordians das Mlinzprăgen eingestellt hatte und dall die jiingsten, 
in der neuen Mauer als Bausteine verwendeten Denkmăler aus der Zeit 
des Philippus herrlihrten, wăhrend dessen Regierung, so wie es die Quellen 
berichten, eine gewaltige Invasion der Goten, Taifaler, Hasdinger und 
Peukiner stattgefunden hat, wobei diese, nachdem sie die Donau 
liberschritten, Moesien verheert und Marcianopolis belagert haben 5 • 

Der Beweisfiihrung von S. Lambrino liber den Widerspruch zwischen 
dem Wortlaut der Historia Augusta und den Angaben der Inschriften, 
sowie seiner Schlullfolgerung liber den Zeitpunkt der Zerstorung von 
Histria durch die Goten, wurde im allgemeinen fast ohne Vorbehalt zu
gestimmt. Doch solange alle nach dem karpischen Feldzug des J ahres 
238 zu datierenden, aus der Stadtmauer zum Vorschein gelangten In
schriften bloll aus der Umgebung herri.ihrten und nicht aus der Stadt 
selbst - die jlingste zur Zeit bekannte Inschrift der Stadt datiert aus dem 
Jahre 237 - konnte das Problem noch nicht als gelost betrachtet werden. 

Aus einer von V. Pârvan veroffentlichten fragmentarischen, von 
D. M. Pippidi mit neuen Fragmenten ergănzten und erlăuterten Inschrift 6 

ging nur hervor, dall im .Jahre 240 die Stadt eine wegen ihres Alters 
verfallene Halle wiederherstellenlieB: ... [mace] llum ue[tustate conl]absmn 
[a jundamentis restit]uit ... Dank dieser neuen Lesart und gestlitzt auf 
die bis zum Jahre 244 andauernde Mlinztă.tigkeit wurde der Ejweis er
bracht, daB, wie es bei den benachbarten Dorfer der Fall war, · die nach 
der Uberlieferung noch darauf beharrten, den Kaiseru Gordian und 
Philippus nene Denkmăler zu weihen, auch die Stadt selbst nicht unter 
der Invasion des Jahres 238 zu leiden hatte. D. M. Pippidi hat hiermit 
endgiiltig festgesetzt, dall die Zerstorung von Histria im J ah re 238, so 
wie sie aus dem Wortlauţ der Historia Augusta bis dahin abgeleitet wurde,· 
in keinn Interpretation mehr zu berlicksichtigen sei. 

Eine Bestătigung dieser Schlullfolgerungen liber die Schicksale 
Histrias ist auch durch einen von Gr. Florescu im Jahre 1958 veroffent
lichten Altar erbracht 7• Der Altar ist dem Kaiser Philippus, seinern. 
Sohne Philippus Caesar und der Kaiserin Otaoilia Severa gewidmet, 

4 Id., La dPslrucliou d'Hi81ria rt sa rrcouslruction au Ill-c sieclc ap. J.C., in Hcvuc de~ 
Etudcs J,atincs, X I, 1933, S. 457 -463. 

5 Dexippus, F. Jacoby, F. Gr. Ilist. Fr. 25 (18); Iordancs, Get., 16, 92; S.U.A., Vila 
Gordiani, 31, 1. 

6 D. )I. Pippidi, Contribuţii la Istoria Veche a Rom·îniei, Bucureşti, 1958, S. 213-222: 
Id., Epigraphische Beilriigc zur fJeschichle Histrias in hcllenistischer u. rămischer Zeii, Berlin. 
1962, s. 192-201. 

7 Gr. Florescu, nouă documente epigrafice fo legătură Cii organizarea quasimunicipală 
a comu11clor (tcrrituria) romane, in SCIV, IX, 1958, S. 337-347. 

https://biblioteca-digitala.ro



3 ZUR FRAGE DER ZERSTORUNG IIISTRJAS l.\I :1. .JH. t:. Z. 249 

und wahrscheinlich gelegentlich des Sieges iiber die Karpen im J ahre 
24.6 errichtet worden, u. zw. nicht auf Initiative einer einzigen Ortschaft, 
sondern auf Jntiative der ganzen Regio Histriae, durch ihre arclwnte.i;, 
die sich zwecks Ausiibung des Kaiserkultes versammelt hatten. Die 
Tatsache ist durchaus bedeutungsvoll, weil diese Handlung der anlinntes 
regionis Histriae nicht isoliert betrachtet werden darf, denn es wird 
dadurch vielmehr der Fortbestand der territorialen Organisation und 
gleichzeitig auch ihre Verbindung mit der ci1Jitas bezeugt 8• 

Nachdem das Jahr 238, wie weiter oben ausgefiihrt, nun endgiiltig 
ausscheidet, kann man eine neue Untersuchung der epigraphischen Doku
mente sowie der literarischen Quellen vornehmen, um zu einer neuen, 
der Wirklichkeit sich · annahernden Datierung der Ereignisse, wăhrend 
deren Histria zerstort wurde, zu gelangen. 

Als S. Lambrino den vom uicus Secundini dem Kaiser Philippus 
Arabs im Jahre 246 gewidmeten Altar veroffentlichte, war er zu sehr 
von der bei Histria gemachten Entdeckung einer acht Jahre nach deren 
vermutlichen Zerstorung gemeiJlelten Inschrift eingenommen, als daJl 
er die volle Tragweite des Umstandes erfaJlt hatte, daJl auf dem Steine 
der Name des Philippus ausgemeiJlelt war. Die Erasur wurde sicherlich 
wahrend der Regierungszeit Decius' durchgefiihrt, als der Altar noch 
auf seiner urspriinglichen Stelle neben anderen Denkmalern das Dorf 
zierte, also friihestens im Herbst des Jahres 24.9. 

Viele Jahre spăter, erst nachdem die Invasionswellen eingedămmt 
wurden und der Wiederaufbau der Stadt moglich geworden war, kam der 
Altar als Baustein in die neue Stadtmauer, und zwar, wie der Herausgeber 
berichtet, in die erste Reihe der BlOcke iiber dcm Unterbau. 

Dicser ausgemei.13elte Altar stellt ein wertvolles Zeugnis iiber die 
politische Lage in der regio Histriae in den letzten Jahren des Philippus 
undam Anfang der Herrschaft des Decius dar. Wenn der Name des Philip
pus unter Decius ausgemeiJlelt wurde, so bedeutet dieses, daJl das Denk
mal zu der Zeit noch aufrecht stand und daJl es wie zu Philippus' Zeiten 
auch weiterhin als offentliches Denkmal verehrt wurde. Und eben diese 
von der Dorfbehorde durchgefiihrte Erasur bezeugt, daJl nicht einmal 
nach dem Jahre 248, als, wie neulich angenommen, die Stadt schon 
zerstort gewesen sein sollte, die Verbindung des Territoriums mit der 
Zentralbehorde unterbrochen war, und daJl man noch Mufie hatte, den 
berkommlichen Oepflogenheiten nachzukommen. 

• Dic in cler Dobrudscha cntdeckten epigraphischcn Dokumcntcn aus cler Zeit Gordians 
urnl des Philippus bezeugen, daa die allgemeine Lage einer normalcm Offcntlichen Tătigkeit 
nicht ungiinstig war. Es werdcn dabei religiose Vcreinc, Wcgcbau uncl Dcnkmălcr zu Ehren 
dcr Kaiser bczeugt. (V gl. z. B. S. J,ambrino, RIR., VII, l!J37, S. 32 ff. ; das Dcnkmal . V?m 
.Jăgcrvcrcin aus Kallatis zu Ehren des Kaiscrs Gordian und der Kaiscrin Sabina Tranqmlhna. 
errichtct, jctzt im ~lus. Constanta, Inv. Nr. 4 (unveroffentlicht); V. Pârvan, Cetate11 Ulmeturn, 
II, 2, Bucurcsti, 1914, in ARMSI, ser. II, XXXVI, S. 356; CIL, III, 14.214, 2 (Tropaeum 
Traiani); AEM:, VIII, 1884, S. 22, Nr. 61 (Tomis); CIL, III, 7606 u. 7607 (Carsium); D. ~· 
Teodorescu Monumente inedite din Tomi, Bucureşti, 1918, S. 135; D. Tudor, Cohors 1 Clh
cum în Scythin .Minor şi Taurida, in ~n~lele Univ .. Bucureşti, Nr. 5, 195~, .s~r. ~tiinţc S_~ciale 
(Istorie), S. 45-46 (Tomis); fiir Ihstna u. Regia, vgl. auch D. ~I. P1pp1d1, ( 011lnb11ţ11 · · ·, 
S. 221, Anm. 4.). 
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Erfreulicherweise stellt dieser Altar nicht die einzige bekannte 
Kundgebung einer offentlichen Tătigkeit im Territorium von Histria. 
wăhrend der Herrschaft des Decius dar. Ein Meilenstein, welcher noch 
Ende des vergangenen Jahrhunderts bei Sinoe (Kasapkioi) entdeckt 
wurde, bezeugt die Wiederherstellung eines Weges an der Ktiste, in der 
Năhe von Histria, im Jahre 249 oder 250, die unter der Ftirsorge eines 
Legaten P [ ... l Post [ ... l durohgefiihrt wurde, dessen Name nicht 
ergănzt werden konnte, so dat\ dieser noch unbekannt blieb 9 • Die lnscbrift 
gehort in die Reihe der in den Donauprovinzen ans J,ioht gelangten Mei
lensteine, welche die Restaurationsarbeiten an den strategisch wichtigen 
Verkehrswegen dem rechten Donauufer entlang bezeugen. Es seien in 
dieser Folge die miliaria erwahnt, welche in Pannonia superior auf dem 
Wege von Scarbantia nach Vindobona an der Donau, sowie jene, die auf 
den Wegen von Vindobona nach Osten und Westen der Donau entlang 
entdeckt wurden 10 , sodann auch jene, die in Pannonia superior bei Bri
getio und Aquincum zum Vorschein kamen 11, und zuletzt der hier ange
ftihrte Meilenstein aus der Dobrudscha. Diese stammen aus dem ersten 
Regierungsjahr Decius', der mit seiner ganzen Energie ans Werk gegangen 
war, erst am Donaulimes, der andauernd von den Karpen- und Goten
einfallen bedroht wurde, Ordnung zu schaffen. Die N euorganisierug der 
Verteidigung der Balkanhalbinsel sowie die Wiederherstellung der 
Disziplin in den Reihen der DonauJegionen ist von einer bei T. Măgu
rele entdeckten, moglicherweise aus Oescus stammendcn Inschrift bezeugt. 
Durch diese wird der Kaiser als reparator disciplinae militaris, _fo,ndator 
sacralJ Vrbis usw. geehrt 12• Die lnstandsetzung der Wege wurde auch 
in anderen Provinzen des Reiches: Britannia, Germania, Hispania, Dal
matia, Asia und Africa fortgesetzt. 

Diesem Meilenstein von Sinoe wurde bis jetzt K.eine Aufmerksam
keit geschenkt, obwohl dessen Bedeutung fiir dio Geschichte Histrias 
und seiner Umgebung auf der Hand liegt: Die Instandsetzung eines Weges 
von militărischem Belang, welcher Histria mit den anderen Ki.istenstădten 
und wahrscheinlich mit der nordlichen Grenzverteidigung verband, berech
tigt uns zu der Annahme, dall Histria zu der Zeit noch nicht zerstort 
gewesen war. J,eider sind unsere Kenntnisse liber dic antiken ·wege der 
Dobrudscha sehr li.ickenhaft, sowohl wegen mangelnder systematischer 
Untersuchungen wie auch wegen des Umstandes, dall die Entdeckungsorte 
der miliaria. uns nicht immer die urspri.inglicben Standorte derselben 

e CIL, III, 12. 515: Imp. [Caio] Messio [Quin]to Tra[iano] Dcrci[o p. f.] [Aug.] re[sti
tuit] per P. Post [umino ?] Leg. Au [g. pr. pr.], jctzt im Mus. zu Bukarcst, Inv. Nr. L. 
137; vgl. A. Stein, Dic Lcgalrn 1:011 lilorsic11, (flisscrlationes Pan11011icar, I, ser. 11) Buda
pest, 1940, S. 103. 

10 CIL, III, 4645, 4651, 5752 (Vindobona). 
11 CIL, III, 4625 (Hrigctio); CIL, III, 10.631, 10.641 (ACJuincum); vgl. F. S. Salysbury 

ancl II. )[attingly, Thc reign o( Traj1111 necius, in JHS, XIY, 1924 S, 4 ff; Il. Forlatti Tamaro, 
Rilroi-ame11to di una colo1111a 011orari11 (Villa bassa-Pusleria), in Atti delia Accad. Naz. dei Lin
cei, anno CCCLIII, Roma, Notizie dcgli Scavi di antichila, ser. ottava, X, 1956, S. 1 - 3. 

u CIL, III, 12.351. 
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bezeugen, sondern nur annithernd die Gegend und mitunter nicht einmal 
diese. In diesem Sinne soll hier nur an die zahlreichen, in einem tiirki
schen Friedhof bei Hîrşova entdeckten Meilensteine erinnert werden, 
welche sich in ihrer Mehrzahl auf Wege aus der Umgebung von Constanţa 
beziehen. Trotzdem soll man die Bedeutung des Meilensteines von Sinoe 
nicht unterschătzen, denn im Zusammenhange mit der aus dem weiter 
oben besprochenen Altar gewonnenen Erkenntnis kann dieser zur Hinaus
sohiebung des Datums ~48, an welchem die Untersuchungen ilber die 
Zerstorung Histrias durch die Goten schon seit jahrzehnten Halt gemacht 
haben, mit l<Jrfolg herangezogen werden. Ubrigens, ein Angriff auf Histria 
ist fi.ir das Jahr 248 von keiner literarischen oder epigraphischen Quelle 
bezeugt. J,ambrinos Voraussetzung, dal3 Histria im Jahre 248 zerstort 
wurde, sti.itzt sich bloll auf den Umstand, da13 die jiingste aus der Stadt
mauer zum Vorschein gelangte Inschrift aus dem Jahre 246 stammt, 
1;owie auf das Ubereinstimmen des Vorgeschlagenen Datums mit ei.nem 
grof3en Goteneinfall, der zu jener Zeit Moesien heimgesucht hatte. Uber 
diese Invasion ist im allgemeinen wenig bekannt. Die Quellen berichten 
blofl, dall im Jahre 248 die Goten, denen sich Karpen, Taifalen, Hasdinger 
und Peukiner angeschlossen haben, unter der Fiihrung von Argaithus 
urni Gunthcrichm; l\Iarcianopolis bestiirmten, doch ohne Erfolg, denn 
durch das energische Einschreiten des von Decius, dem zukii.nftigen Kaiser, 
gcfiihrten romischen Heeres wurden die Angreifer zum Riickzug genotigt. 
Soweit die Quellen 13 • Uber den Ort, an dem die Angreifer die Donau 
iiberschritten, wie auch iiber die verheerten Gebiete fehlt es an jeglicher 
Nachricht. Bekannt ist nur, dai\ im selben Jahre die Stadt Romula, aus 
der Dacia ]![ aluensis, dem Kaiser Philippus ein Denkmal widmet, das 
die Neuerrichtung der Stadtmauer bezeugt 14 • Allem Anscheine nach 
gingen die Einfalle nach Moesien zu jener Zeit im wesentlichen iiber die 
grotlwalachische Tiefebene. Dasselbe ist aus dem Angriff zu folgern, 
den zwei Jahre spater, im Jahre 250, der Gotenkonig Kniva mit seinen 
Scharen i.lber die Donau fiihrte: Die erste moesische Stadt, die damals 
angegriffen wurde, war N ovae. Dort trennten sich die Goten. Der eine 
Teil blieb bei der Belagerung der Stadt, der andere zog weiter iiber den 
Balkan und belagerte Philippopolis. Hodann wurde in Moesien und in 
Thrakien, bei Nikopolis ad Istrum, Philippopolis und Beroe (Augusta 
Traiana) gekampft, bis schlielllich, nach der dem Kaiser Decius zum Ver-

13 V gl. Anm. Xr. 4. Sogar diese kurzcn Berichte sind widerspruchsvoll: In dcr SIIA 
winl <las Ereignis im Abschnitt iiber die Rcgicrung Gordians III. behandelt (XXXI, 1: ... 
lmpcrauit Gordianus a1111is sex .• llquc dum hn1'c aycrc11l11r, .1ry1111t Scylharum rex fi11itimorum 
reyua 11aslnbal, maxime quod conpererat llfisithcum JJCT/:sse ... ); der Bcrirht .Tordancs' ist auch 
nitht cincleutig, da der Kampf der Goten mit elen Gepiden - den l'r mit dcm Einfall des 
.I ahn•s :!-l8 im 7.nsammenhangc crwii.hnt - spiiter, in !Ier zweiten Ilii.lftc des 3 . .Jhs stattgefun
dcn hahcn mull : vgl. Y. Happaport, a. a. O., S. 34 - 35 u. L. Schmidt, Die Os/yermm1e11, 
Miinchen, 1!)41, S. :lOG; K. Horcdt, Lupta de la Galtis Ungă A11ha, in Omagi1t lui Co11slantin 
Daicoriciu, llucureşti, 19GO, S. 287 - 291, dic Schlacht bei Galtis wird liir <las Jahr 249 an
gcsetzt. 

u CJL, III, 8031. 
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hangnis gewordenen Schlacht bei Abritus, die Goten sich mit der Beute 
liber die Donau zurlickzogen 15 • 

Der bulgarische Geschichtsforscher B. Gerov versuchte den Weg, 
den seinerzeit die Goten in ihrem Vordringen durch Moesien und Thrakien 
eingeschlagen hatten, sowie auch den Rlickweg zur Donau zu ermitteln, 
indem er eine Landkarte mit den Mlinzhortfunden, die auf diesen Goten
einfall aus der Zeit Decius' zuriickzufiihren sind, zusammenstellte. Die 
diesbezliglichen SchluBfolgerungen, welche B. Gerov auf der Interna
tionalen Tagung fiir KlasMsche Studien zu Plovdiv im Jahre 1962 vor
trug 16, stehen im Einklang mit den literarischen Quellenberichten : 
Der Donaulibergang erfolgte also an mehreren Stellen zwischen der Ogosta
und Lommlindung (Rusenski Lom). Hortfunde, welche ein Ubergreifen 
der Pliinderungen auch auf Gebiete westlich des Ciabrus, oder im Osten 
auf Kleinskythien bezeugen sollten, konnten noch nicht an den Tag 
gebracht werden 17• In Thrakien wurde das Hebrusthal bis Hadrianopolis 
und die oberen Abschnitte des Oescus- und Strymonthales verheert. 
Der Rlickzug der Goten liber die ostlichen Balkanpii.sse sowie der Donau
libergang bei Transmarisca und Durostorum sind durch zahlreiche Hort
funde bezeugt, in V'bereinstimmung mit den Quellenberichten liber die 
Lokalisierung der letzten Gefechte bei Abritus. 

Nach dem Goteneinfall der Jahre 250-251, der grolle Verheerungen 
in Moesien und Thrakien anrichtete und wobl nicht ohne tiefgehende 
Folgen fiir die -w-irtschaft und flir das politische Leben Kleinskythiens 
geblieben ist, setzte nun eine Reihe andauernder und sich fast jii.hrlich 
wiederholender Angriffe auf die Provinzen slidlic}\ der Donau ein, die 
umso gefahrlicher und unheilverbreitender sich auswirkten, als die Goten 
sich anschickten, ihre Einfalle auf dem Lande von groGangelcgten Pira~ 
tenzligen zu "\Vasser zu begleiten. Die Voraussetzungen dafiir sind erst 
geschaffen worden, als ein Teil der Goten von ihren Sitzen am Oberlauf 
der Dniestr, Bug und Dniepr die Strome hinunter, nach Ri.iden zogen und 
sich der N ordgestade des Rchwarzen Meeres bemăchtigten. Mitte des dritten 
Jahrhunderts zwangen sie die romischen Garnisonen in den nordpontisehen 
Grieehenstadten, diese zu raumen. Die letzte lateinische Inschrift aus Olbia 
stammt aus dem Jahre 24818• An der Krimkiiste setzen die Hortfunde 

u Dexippus, F. Jacoby, F. Gr. llist., Fr. 26 li. 27 (19 llnd 20); lordanC's, Get., 18, 101; 
Synrellos, ed. Bonn, S. 705; Zosimlls, Hist., I, 23; vgl. B. Rappaport, a. a. O., 8. 38 - 42 
li. L. Schmidt, a. a. O., 8. :Wll - 208. 

18 B. Gerov, /)ie Gotische I m:asion i11 Jliisien und Thrakien unfer Decius im Liclilc drr 
Hortfunde, in .!cin ,1ntiq11a Philippopolilana. Studia Hisiorica d Philologicn, Serdicae, 19ll3, 
s. 127 - 14ll. 

17 Es ist uns nicht bckannt, dall in der Dobrudscha irgend ein Jlort ans Licht gclangt 
wăre, der auf die Ereignissc der Zeit Decius' zu bezieheu sei. Von den wcnigcn im 3 .. Jh. vcr
grabenen Horten erwăhnen wir dic bei l\langalia entdeckten, deren Miinzm mit Gallirnus ab
schlieBen (vgl. C. Preda, Date şi concluzii preliminare asupra tezaurului descoperit la M 1111yolin 
fn anul 1960, in SClV, XII, 1961, S. 241 - 251); einen bei Camen11 im Jahre 193fj cntdcckten 
Hort mit Miinzcn von Albinus bis Volusian (vgl. C. l\loisil, Creşterea ColecJi·ilor Academiei Ro
mâne, 1944, S. 93 - 101); den Hortfund von Suluc (bei Tulcea) mit Goldschmuck und Miin
zen aus der Zeitspanne zwischen Hostilian und Gallienus; einen Bort aus Nouiodunum,des
sen jiingste Ausgaben Antoninianer von Gallienus sind (vi!!. C. Preda, a. o. O., S. 247). 

18 Ein dem Philippus geweihter Altar:· IOSPE, 1/2, 167. 
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mit Valerian aus. Aus Tanais ist seit Mitte des 3. Jhs keine lateinische 
Inschrift mehr bekannt. Zur selben Zeit diirften auch die anderen 8ee
stiitzpunkte unter die Herrschaft der Goten gelangt sein. Aus Tyras sind 
romische Miinzen nur bis Gallienus bekannt 19 • 

Zur Zeit der groBen Piratenzi.ige seit Mitte des 3. Jhs werden von 
den Quellenberichten nebst Goten auch andere, am nordpontischen Gestadc 
~eBhaft gewordene Volkerschaften, wie Heruler und Boraner genannt. 
Uber die Folgen der gotischen Machterweiterung iiber die nordpontischen 
Kiistengebiete gibt es bei Zosimus eine, wenn auch nicht unmittelbar 
unseren Raum angehende, doch iiberaus beredte Stelle zu lesen: „Br„poc
vot oE: xoct "t"-7Jc; de; "t"~v 'Ao-locv OLoc~iXcre:wc; 1bmpwv"t"o, xoct pq.6v ye: xoc"t"e:Ttpi:X
~otv"t"o "t"otU"t""IJV OLOC "t"Wv olxouv"t"wv "t"ov B6111topov, ole:L µii/../..ov ~ yvwµ:n Ttl..c.f:iX "t"e: 
8e:8wx6"t"wv xoct ~y"t)crotµlvwv "t"-7Jc; OLoc~cicre:wc;· ~wc; µE:v yocp ~otcrLÂe:f:c; otu"t"c.f:c; f,crocv 
7tocf:c; 7totpoc 7tot"t"poc; &xoe:x6µe:voL „.Y;v &.px~v, oLiX "e: „~v 7tpoc; 'Pwµcx(cuc; qn/..locv 
xcxt "t"O "t"wv &µTtopLwv e:ucriJµ~i:../..c.v xcxt 'toc 7totpoc "t"Wv ~otcrLÂEwv cxu"t"c.f:c; hc.uc; hiXcr"t"ou 
"Tte:µm!,µe:vot owpot 8L&"t"EAOUV e:'Cpycv"t"e:c; ETtL „r;v , Acrtotv 8Lot~YJVOCL ~r,u/..c.µlvc.uc; "t"vuc; 
l:xu0occ;· ETteL 8E: "t"ou ~ocGLÂLxc.u ylvcuc; OLot<p0otpEv"t"cc; &.viX~Lo( "t"Lve:c; xoct IÎ.7te:ppLµ
µlvu "t"-Yjc; ~ye:µc.v(occ; Xot"t"Ea"t""IJGOCV xupLOL, OE:OLC"t"&c; &cp' EOCU"t"CLC", <t'~V 8Loc "t"OU Bocr
m)pcu "t"c.f:c; l:xu0ocLc; eTtt "t"~v 'Acr(ocv 8e:8wxoccrL mipc8 v, TtÂ' t' v ocu"t"c,uc; otxe:hLc; 
8Lot~L~cXGotV't"e:c;, & TtcXÂLV &.vocÂoc~6v"t"e:c; &.ve:xwp"t)GOCV E7t' ( rxr u" 20• So zeigte 
es sich, daB die Goten auf ihrer langen Siidostwanderung, wenn 
auch ihrer alten Seegewandtheit entwohnt, diese in der neuen Landschaft 
bald wiedererlangt und neuentfaltet haben. Nach der Unterwerfung der 
nordpontischen Stădte wurden die Ortskenntnisse der Einheimischen 
geniitzt, um weitgreifende Seeraubzi.ige, oft mit Landeinfallen verkniipft, 
zu unternehmen. Ob sie sich nun zum Ziele Chalkedon, Nikomedia, Cyzikos 
oder gar Athen gesetzt haben, ihr Weg fiihrte stets die Ki.isten der Dobru
dscha entlang, welche von nun an wiederholt von den Heerscharen durch
streift und von den Piraten heimgesucht werden. 

Uber einen Gotenzug durch die Dobrudscha wird erstmalig im 
Zusammenhange mit der Invasion des Jahres 258 Erwăhnung getan: 
Durch die Erfolge der Boraner angeregt, die auf ihren Raubfahrten die 
Ostki.iste des Schwarzen Meeres verheert hatten, unternahmen die Goten 
eine nach Kleinasien geplante Expedition, wobei jedoch ihr V\>'eg nun 
das erste Mal i.iber das westpontische Ki.istengebiet fi.ihrte. Mit Hilfe 
von Gefangenen und einheimischen Kaufleuten bauten sie sich erst eine 
Flotte. Alsdann, berichtet Zosimus, dem wir diese Kunde verdanken, 
warteten sie das Ende des W"inters ab. Dann fuhren sie gegen Westen, 
der Ki.iste entlang, von Scharen zu Lande begleitet. Sie lieBen dann die 
Htădte Istros, Tomis und Anchialos zur Rechten, und gelangten schlieB
lich in die Năhe von Byzantion an einen See: &vocµdvocv"t"e:c; oE: ,..;,v 
;(&Lµwvoc, "t"OV Eu~e:LVOV 7t0V"t"OV EV &pLG't"e:pq. Xot't"otAm6v't"e:c;, 't"'ijc; Tte:~-7Jc; ouvi:Xµe:wc; 
otu't"of:c; OLOC "t"WV ~i:6vwv xoc't"oc 't"o 7totpe:f:xov cruµTtocpoc0e:oucr"t)c;, "lcr"t"pov xoct Toµloc 

19 Fiir die gotischc l\Iachterweiterung iiber das nordpontische Gestade, vgl. A. 1\1. Re
rncnnikow, Bopb6a n.ne.Men ceuep11020 npu<tep1w.Mopb.'i c Pu.Mo.M u III ueKe. Monrna, 1954, 
S. 81 ff.; A. N. 3orpa4:J, AH-mu<tHble .110H-embl, Moc1ma, 1951, :M.M.A., Nr. 16, S. 117. 

2o Zosirnus, Hisl., I, 31. 
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xoct 'Ayzlocf...ov XIXTOC TO oe:~LfJV 7t1Xpocµdyocv-re::; µ€po:; e:m T"fjV <l>LAEIXTlvocv il:~"t]O"IXV 
i.(µv"l]v, 'Yj xocToc ouTLxoc:; -rpo7toc:; Bu~ocnlou ;;p;,=, -rc"i"} l16n0 otocxe:LT!XL. 21• Die 
Goten erfuhren, dall die ortsansăssigen Fischer mit ihrcn Boten 
sich am Ufer versteckt hielten. Sie verstăndigten sich mit ihnen, schifften 
ihr Fullvolk ein, und setzten nach Kleinasien hiniibcr, wo sic der RC'ihe 
nach Chalkedon, Nikomedia, Nikaia, Kios und Apamea pltinderten, um 
dann, mit reicher Beute beladen, den lleimweg anzutreten. Die N aehricht 
bei Zosimus ist ftir uns von gro13ter Bedeutung, weil sie zum ersten Mal 
einen Durchzug der Goten zu Wasser und zu Land die Kiisten dcr Dobru
dscha entlang bekundet, wobei auch die Stădte Istros und 'fomis genannt 
werden. V orausgesetzt, da13 die beiden Stii.dte bei dieser Gelegenheit 
noch unverheert davongekommen sind, kann doch mit GewWheit ange
nommen werden, dall ihre Territorien, wehrlos, von den Pliinderern 
nicht verschont wurden. 

Der nii.chste Einfall, iiber den dic Quellen berichten, erfolgte im 
Jahre 261, als die Goten, nachdem sie die Donau iiberschritten, Thrakien 
und Makedonien verheert und Thessalonike zum zweiten Male bela
gert haben. 

Im Jahre 263 zogen sie wie gewohnlich der ·westkiiste entlang, 
aber diesmal geradewegs nach Kleinasien 22• Jordanes berichtet, daf1 
die Goten auf ihrem Riickwege noch die an der thrakischen Kiiste gele
gene Stadt Anchialos angegriffen und geplilndert haben 23• N ach zwei 
darauf folgenden Expeditionen, welche die Goten in den Jahren 264 
und 266 diesmal der Ostkiiste entlang nach Kleina~ien filhrten, berichten 
die Quellen von einem Einfall in die westlichen Kiistengebiete des 
Schwarzen Mec.rcs. 

Im Jahre 267 fuhren Goten und Heruler auf 500 Schiffen von der 
Asowschen Kiiste erst bis an die Donaumiindung, von wo der cine Teil 
stromaufwărts drang, um Sti:i.dte und Burgen entlang der Donau zu 
verheeren 24• „Inter haev Scythae per Euxinum nauigantes Histrmn ingressi 
multa grauia in solo Romano fecerunt" - wird an einer Stelle der S.H.A., 
vita Gallieni, c. 13, 6-10 berichtet. Ferner erfahren wir iiber )[af3nah
men, welche der Kaiser zwecks Instandsetzung und Befostigung der bedroh
ten Stii.dte getroffen haben soll: „qttibus <:ompertis Gallienus ('leoda111u11i 
et Athenaeum Byzantios instaurandis urbibus 111uniendisq11e praefecit, 
pugnatumque est circa Pontum, et a Byzantiis dtwibus uicti .rnnt barbari". 
Es wurde im Kiistengebiet gekampft und, von den beidcn Hyzantinern 
geftihrt, gelang es den Verteidigern, die Angreifer zuriickzuschlagen. Die 
Angabe ist nicht klar, und man kann mit Gewif3heit nur den Abschnitt 
auf die Dobrudscha beziehen, in welchem der Donauexpedition gedacht 
wird. Anscheinend spielt sich die Episode vom Kampfe des Cleodamus 
und Athenaeus in einer anderen Phase des Krieges ab, irgendwo circa 
Pontum, also an der Kiiste wo die beiden llyzantiner ihren Auftrag, die 

21 Zosimns, Hist., I, 34. 
22 Dber diese Gotcncinfăllc, v~I. B. Rappaport, a. a. O., S. 47 ff., sowie L. Scbmi<lt. 

a. a. O., S. 209 ff. 
23 Jordanes, Get., XX. 
u Syncellos, ed. Boim, S. 717, 10 ff.; Zonaras, .lwmlcs, XII, 2G. 
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Wehrkraft der Stadte zu heben, mit Erfolg erfi.illten, und es ihnen gelungen 
ist, die ans Land gehenden Angreifer zuruckzuwerfen. Ob in diesem 
Abschnitt die Kiistenstădte Dobrudschas oder andere, siidlicher gelegene 
gemeint sind, geht aus dem Text nicht hervor 25• Gewill ist allein, dafl 
die Goten, von diesen Gebieten zuriickgeschlagen, sich einschifften und 
aufs nene in die See stachen. N och bevor ihnen die Durchfahrt durch 
den llellespont gelungen war, wurden sie von der romischen Flotte ge
stellt. Die Goten erlitten dabei erhebliche Verluste, aber durch den Tod 
des V enerianus verlor auch die romische Flotto ihren Kommandanten. 
Die dadurch verurş_achte Verwirrung der Romer ausniitzend, drangen die 
Goten bis in das Agăische Meer durch26 • Wenn auch die Quellenangaben 
unsicher sind, so sind sie doch bezeichnend fi.ir die J,age in der Dobrudscha 
wahrend der zweiten Halfte des 3. Jhs. N ach der Festsetzung der Goten 
am Nordgestade des Schwarzen Meeres wird die Dobrudscha bei jedem 
gegen Si.iden gerichteten Raubzug angegriffen und gepliindert. Diesmal 
drang die herulisch-gotische Flotte donauaufwărts, um die am Ufer gele
genen St'°adte anzugreifen. Dafl die ganze Flotte von ;")00 Schiffen denselben 
Weg einschlug, diirfte schwerlich zu vermuten sein. Es ist vielmehr 
anzunehmen, dail indessen der andere Teii das Kiistengebiet verheerte 
und dabei auf den Widerstand der beiden byzantinischen Anfiihrer 
stieil, deren Anwesenheit eher als eine aus den friiheren Invasionen 
erfolgte N otwendigkeit, als eine schlagfertige Reaktion der Reichsfiihrung 
angesichts der neuesten Ereignisse auszulegen ist. 

Im Jahre 269 versammelten sich, laut Quellenberichte, die Goten, 
mit llerulern und Peukinern vereint, an der Dnjestrmiindung bei Tyras, 
um von dort aus, angeblich auf 2000 Schiffen mit 320.000 Menschen an 
nord, Angriffe auf westpontische Stădte zu unternehmen, unter denen 
als erste die Stadt Tomis genannt wird. Tomis hielt aber 'Yiderstand, 
eben.so auch Marcianopolis. Von dort zogen :sie weiter nach Siiden, um 
die Fahrt durch den Hellespont zu versuchen. Aber diesmal hatten sie 
unter einem Sturm zu leiden, der viele Schiffe zum Scheitern brachte. 
N achdem sie Rich regruppiert hatten, fuhr ein Teil auf die kleinasiatische 
Kiiste zu und der andere nach Griechenland. llier gelang e:s dem romi
schen Heere, die Angreifer zu zerstreuen, unter denen auch eine verhee-

25 R. Vulpe, Hisloire a11cie1111e de la Dobro11dja, Buran•st, 1!)38, S. :!73 nimmt an, daB 
ncbst anderen Kiistenstiidten der Dobrudscha bei dicscr 1;clcgcnhcit auch Histria von neuem 
aufgebaut wurde und zwar unter dcr Fiihrung der bciden Byzantincr, dic <labei als Architekten 
fungicrten. Nach clcm Todc des Venerianus sollten diesc so~ar an dcr Spitzc einer neuen Flotte 
dic Schiffc cler Angrcifcr zerstreut habcn. Vgl. a11C'h lslori11 Homînici, I, Bucureşti, 1960, S. 
56:1 - 564, sowic C. l'rccla, a. a. O., S. 248 - 24!!. L. Sehmidt, a. a. O., S. 216, betrachtct 
mit Ret·ht elen Auft.rag cles Glcodamus urni Athenaeus als rcin militiirisch, so wic es aus dem 
oben angefiihrten Wortlnut dcr SHA: „ ... a Byzantiis clucibus virti sunt barbari ... " hervor
geht, uncl bezwcifolt aurh dic Glaubwiirdig-kcit von Zonaras'Bcricht, wonach Cleodamus und Athe
nacus clie riimisrhr Flottc in l'incr SC'C'srblacht ge~cn dic <îotC'Il bcfehligt hiittcn. Fiir Cleodamus 
uml Athenaeus v~l. auch A. Strin, H. E., Xl, li74 u. PIR, J, l!J33, R. 1286 u. 1/2, S. 1144. 

26 SJIA, l'ilrt Claudii, 6, 1 - 2; Zosimus, Hisl., 42 - J5, sprkht Yon 6000 Srhiffen: 
••.•. 'Epou:hou:; K<Xl lkux<X:; :K<Xl rr.-rOou:; 7t1Xp1XAIX~OVTe::; xocl 7te:pl TOV Tup<Xv 7t0T<Xµov cHJpota
Oev-re::;, o:; e:!:; -rl..v II6v-;ov da~OCAAEl, V:XU1tlJYlJOOCµe:vot 7tA'lfa i:1';1X:KlO")(lAllX KIXL TOUTot:; eµ~t~ctO"IXVTE:; 
8uo x11tl -;ptcixr,v-;x l.L'Jpd811t:; ... " 
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rende Seuche ausbrach. Die Uberreste wurden von den Ri:imern unter 
der Fiihrung des Kaisers Claudius Gothicus bei Naissus vernichtet. 

Die Berichte erwăhnen es nicht, ob die Expedition zu See auch 
von einer zu Lande begleitet war. N euere Forschungen nehmen an, dall 
es auch ein Landheer gegeben hatte, welches, nachdem es Kleinskythien 
und Moesien durchquert, auch den Balkan i.i.berschritten habe. Rappaport 
ist geneigt die Ansicht zu vertreten, da.f3 die Invasion des Jahres 269 
kein ausgesprochener Raubzug mehr gewesen sei, sondern eine Massen
abwanderung mit Familien und Gi.i.tern, so wie es aus einigen Stellen 
der S.H.A.27 zu entnehmen wăre. Was nun die Dobrudscha anbetrifft, 
sei hervorzuheben, da.f3 diesmal Tomis als erste der angegriffenen Stadte 
genannt wird. V. Pârvan dachte dabei, da.f3 die gotische Flotte den Agriff 
auf Histria wegen der die Einfahrt in die Bucht erschwerenden Sandbănke 
vermieden hătte 28• Wie wir aber anderorts schon gesehen, waren die Goten 
gewandte und verwegene Schiller, was sie auch wiederholt anlăl.Hich 
ihrer zahlreichen Piratensti.i.cke, zum Verderbe1:1; mancher festen Stădte, 
sogar jenseits der Meeresengen, weit in der Agăis, reichlich bewiesen 
hatten. Au.f3erdem pflegten die Goten, wie Zosimus an mehreren Stellen 
erwăhnt, sich von Einheimischen, gute Kenner der Ki.i.sten, begleiten zu 
lassen, so da.f3 sie von einem gelegentlichen Angriff auf Histria sich durch 
nichts hătten abschrecken lassen, wenn die Stadt nicht schon vorher 
zersti:irt, und deshalb fi.ir sie, die es auf Beute abgesehen, nicht ohne jeg
lichen Belang gewesen wăre 29• 

Dieser fi.ir die Goten so katastropha.l ausgefallene Einfall des Jahres 
269 war nun auch der letzte. Die Reichsgrenze an der Donau wurde wieder
hergestellt, urid angesichts der von Aurelian getroffenen Ma.f3nahmen 
haben die Goten i.iber ein Jahrhundert lang aufgehi:irt, das Reich zu 
gefăhrden. 

Aus den oben beschriebenen Ereignissen ergăbe sich fi.ir uns als 
Wesentliches die Erkenntnis, da.f3 die lnbesitznahme des nordpontischen 
Gestades durch die Goten fi.ir die Geschichte des Gebietes zwischen der 
Donau und dem Schwarzen Meer entscheidend war. Mit ihren neuen 
Wohnsitzen ri.i.ckten die Goten auch ihre Ausgangsstellungen gefii.hrlich 
nahe an das Donaudelta heran, wobei die Hafenstadt Tyras am Dniestr 
„Liman" einen ihrer wichtigsten Bri.i.ckenki:ipfe bildete. Bei dieser Gele
genheit wurden die Kiistenstădte der Dobrudscha unmittelbar den Angrif
fen und Pliinderungen der Goten ausgesetzt : Ihre Scharen hatten nun 
nicht mehr die groBwalachische Tiefebene zu durchqueren, um in das 

27 B. Rappaport, a. a. O., S. 79, vgl. SHA, Vita Claudii, 6, G: .„ adde seruos, adde 
familias, adde carragit1em „. ; 8, 2 : „. tiunc cum om11ibus (amiliis seruitio depulauit „. ; 8, 6 : 
.„ tantum mulierum cepimus, ul binas el teruas mulieres uiclor sibi miles possit adiu11gere „. ; L. 
Schmidt, a. a. O„ S. 217, vcrwirft solch einc Behauptung, die sich auf „rhetorische Zutaten" 
aus der SIIA stiitzt. 

28 V. Pârvnn, Zidul Cetăţii Torni, AARl\ISI, s. II, t. XXXVIII, 1915, S. 435 - G, 
Anm. S. 

28 Was die Existcnz der Sandbank - heute Kituk genannt - betrifft, beweist D. 1\1. 
Pippidi, Contribuţii „„ S. 16 - 17 u. Epigraphische Beilrage „„ S. 13 - 14, dail diese schon 
im 2. Jh. v.u.Z. von Polybios erwăhnt wird. 
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Reichsgebiet einzufallen; sie schlugen ohne Umschweife den kiirzesten 
und wohl ertragreichsten ·weg ein. So berichten auch die Quellen liber 
drei grolle Raubzuge durch das westpontische Kiistengebiet, wobei die 
nordlichen Donaustădte, wie auch insbesondere die Ki.istenstădte und ihre 
Territorien den V erheerungen ausgesetzt waren. 

Dem gotischen Aufmarschgebiet am n3.chsten gelegen war Histria, 
das auch am schwersten darunter zu leiden gehabthat. Auch war es 
vielleicht im Vergleich mit den benachbarten Tomis und Kallatis weniger 
gut verteidigt. Zu dieser Zeit waren auch die Dorfer des histrianischen 
Territoriums den Verheerungen preisgegeben und jeder Verteidigung bar, 
sicherlich noch bevor die Stadt selbst zerstort werden konnte 30

• 

Auch Tomis und Kallatis hatten unter diesen Einfăllen schwer 
zu leiden. Im Einklang mit den Quellenberichten werden die Gotenan
griffe auf Tomis auch von den neuesten archăologischen Untersuchungen 
bestatigt. Die Stadtmauer wurde Ende des :l. Jhs von Grund aus neu 
errichtet. Im Mortel der 1\fauer wurden Miinzen aus der Zeit der Kaiser 
Aurelian und Tacitus gefunden 31 • In Kallatis sind die Verheerungen 
vorl3.ufig nur extra muros zu erkennen. Hier wurden unter einer Schicht 
von Schutt und Asche einige IIorte gehoben, die wăhrend der Regierungs
zeit Gallienus' verborgen worden sind, also gen.au in der uns hier ange
henden Zeitspanne. An den freigelegten Stellen konnte festgestellt werden, 
dall die Stadtmauer ungefahr zur selben Zeit wie diejenige von Tomis 
von Grund auf neu errichtet wurde. Die ii.lteste 1\fonze aus dem Ilereiche 
der mit der Mauer zeitgenossischen Kulturschicht stammt aus der Zeit 
Catinus' (283-285)32. 

Auch die bei N oviodunum und Suluc entdeckten Horte, deren jiingste 
Miinzen aus der Zeit Gallienus' herriihren, konnen - wie es von C. Preda 
erstmalig erkannt wurde - mit denselben Goteneinfăllen, vielleicht 
mit demjenigen des Jahres 267 in Zusammenhang gebracht werden 33• 

Weitere Ausgrabungen haben gezeigt, dafi die Befestigungen der meisten 
Donaustădte wăhrend der Regierungszeit Diocletians wieder errichtet 
wurden, nachdem sie um. die Mitte oder in der zweiten Hălfte des 
:3. Jhs Zerstorungen erlitten hatten. Dies ist der Fall bei Transmarisca, 
Durostorum, Dervent, Capidava, Dinogetia und Noviodunum 34 • 

80 Die Denkmaler aus den verhcertcn Diirfern wurden zum Wiederaufbau der Stadtmauer 
als Baumaterial verwendet. 

31 Nach einer von den lllitarbeitern des llluseums zu Constanţa erhaltener miindlichen 
Information. 

32 C. Preda, Em. Popescu u. P. Diaconu, Săpăturile arheologice de la Mangalia (Cal
latis), in Materiale şi Cercetări Arheologice, VIII, 1962, S. 441. 

33 Vgl. C. Preda, a. a. O.; sicherlich ist es kein Zufall, daB die Reihe der Miinzfunde 
bei Şcndreni-Rarboşi mit eincm Antoninia.nor des Go.llicnus abschlieBt. Bedeutend fiir 
die Geschichte des Uebietes an der unteren Donau ist auch die Wiedererrichtung eines .Mili
tărstiitzpunktes bei Barboşi Ende des 3. oder Anfang des 4. Jhs. Vgl. N. Gostar, Săpăturile şi 
sondajele de la Şendreni-Barboşi, in Materie.le şi Cercetări Arheologice, VIII, 1962, S. 509 u. 
Istoria Romîniei, I, S. 5:!9. 

34 Istoria Romîniei, I, S. 585 - 586. 
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Auch der \Viederaufbau Histrias wăre vor Aurelians Zeit nicht 
dcnkbar und deshalb glauben wir nicht allzusehr zu irren, wenn wir die 
Stadtmauer als ein Werk Diokletians betrachten 35• 

Um auf den Zeitpunkt der Zerstorung Histrias zurlickzukommen, 
glauben wir, dall daflir die Zeitspanne zwischen 249 oder 250, das Datum 
der bis jetzt neuesten lnschrift aus der Umgebung der Stadt, uncl zwischen 
dem Abschlull clieser Invasionsperiode um 270 als einleuchtend anzuneh
men sei. Wenn auch das jiingste epigraphische Dokument aus dem ,fahre 
249/250 stammt, sehen wir uns trotzdem durch nichts genotigt, die Zer
storung der Stadt dem darauffolgenden Jahre, namentlich dem von Goten
konig Kniva gefiihrten Einfall - dem der Kaiser Decius selbst zum 
Opfer fiel - zuzuschreiben. Ob Kleinskythien nicht doch unter diesem 
Einfall zu leiden gehabt hatte, sei dahingestellt. Beweise dafiir sind 
beim heutigen Stand der Untersuchungen nicht vorhanden. Immerhin, 
die Richtung dieses Angriffes verlief, wie wir weiter oben erw3.hnt haben, 
aullerhalb der Dobrudscha. Man sollte deshalb den Zeitpunkt der Zerstii
rung nicht vom Datum der erwăhnten Inschrift abhăngig machen, denn 
genau so wie zu seiner Zeit Lambrino durch seine Entdeckung ein Datum, 
das anscheinend auf sicherer Quelle beruhte, mit Recht angezweifelt hat, 
so stellt ·sich nun auch seine J,osung als unzureichend heraus, und weitere 
Untersuchungen konnen noch manche trberraschungen ergeben. Deshalb -
ohne Endgiiltiges anzustreben, das an Hand unserer lnformationen wohl 
nicht zu erreichen wăre - glauben wir das Jahr der Zerstorung in einer 
Periode zu erblicken, în der die Lage Kleinskythiens uberaus kritisch 
erscheint. Und eben ein solches Bild der Unsicherheit geben uns flir 
Kleinskythien dieser Zeit die literarischen Quellen, wenn sie liber die 
Ereignisse der Jahre 258-269 berichten, in denen (258, 267 und 269) 
drei grolle Einfălle stattgefunden haben. 

Die Geschichte Histrias auf diese Weise betrachtet, erscheint auch 
ihre Zerstorung im 3. Jh. nicht mehr als ein ffu sich allein dastehendes „ 

36 Die Ergebnisse der archăologischen Untersuchungen bei Histria erlauben keine cngcrn 
Bestimmung des Zcitpnnktes, an dem die nene Sto.dtmauer erbaut wurdc. Was dic Aus~ra
bnngen dcr letzten J ahre au der Mauer ergaben, blieb bis jetzt nnveriiffcntlicht ; so besrhriink
ten wir uns in unserem Versuch einer genaueren Zeitbestimmnng nur auf die epigraphischen 
und literarischen Quellen. Der Stand der llliinzfundc bei Histria, in einem Aufsatz (unter Drurk} 
von H. ?\ubar zusammcngefallt, gibt îolgendes Bild : Histria wie anch anderc !'ltiidte (z. B. 
Dionysopolis, Oclessos, Nikopolis aci Istrum) hiirt mit der eigenen )!iiuzpriignng zur Zeit des 
Philippns auf. Daraus ist keinesfalls auf das Datum der Zerstiirung zu schliellen. Die Griin
de dafiir sincl eher in cler Wirtschaftslage und in cler Miinzpolitik zu suchen, was aurit Em. 
Conclurachi in Istorfo Romîuici, J, S. 511i - 17, hervorhebt. Was die Kaiserrniim:cn anbchmgt, 
zeigt der heutige Stand cin i.iberaus aufschlullarmes Bilei : Ans der Zeit von l\laximinns bis 
Valerian sincl keine vorhnnden; vereinzelte Funde von Gallienus, und ihr pliitzliches Anwarhst•n 
aus d!'r Zeit Diokletians. Diese Situation wird von II. !'\nbar mit Hinweis auf 11ie Zl'it narh 
cler voransgesetzten Zerstiirung erkliirt. Es wird aber gleichzeitig hervorgehoben. dai) dir rii· 
mischc Srhichte ans dem l. - 3. Jh. bei Histria nur auf einer kleinen .Fliiche untersucht ,1·11nle. 
Deshnlb sind auch aus einer wirtschaftlich bliihenden Periode von nahezu l'Înem .lh .. zwischcn 
dcr Regierungszeit des Antoninus Pius nnd des Severus Alexander, nur :2!J l\aisPrmiinzen 
aus Histria bokannt, wiihrencl aus dem Zeitabschnitt von Diokletian bis Konsta ntin 11. lil8 
Kaisermiinzen stammen. Darum kann man aus dem Fehlen der Kaisermiinzen hPi Histria in 
einer Perioclc eigener ~liinzpriigung iiber die uns angehencle Zeitspamrn kl'ine giiltigen 
Schliisse zichen. 
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Ereignii;;. ~ie fi.igt sich organisch in den historischen Rahmen Kleinsky
thiens ein, in eine Zeit, da die feindlichen Invasionen jahraus jahrein das 
Land verwiisteten. Was darauf folgte war eine Periode gro.13ter .Einschrăn
kung des Lebens, die Hevolkerung zog sich in sicherer gelegene Gegenden 
zuri.iek. Der \Viederaufbau in der Dobrudscha begann erst spăter, anfangs 
vereinzelt, vielleicht schon unter Aurelian, gri.ind.lich aber und dauerud 
erst unter Diokletian, oder sogar unter Konstantin. 

Wenn wir die Zerstorung Histrias zwischen 258 und 269 ansetzen, 
glauben wir dadurch auch eine uni.iberbri.ickbar erscheinende geschicht
liche Leere zu fi.illen, namentlich die Zeitspanne vom J ahre 248 an bis 
in Aurelians Zeit und etwas spăter sogar, als der Wiederaufbau erst 
moglich, dann aber auch Wirklichkeit geworden war. 
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