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Mit dem Geschlecht der Severer endet eine B liitezeit des Romischen Reiches. Das Reich 
wird mit einer ununterbrochenen Reihe von inneren und ăul3eren Problemen konfrontiert. Dic 
Stabilităt der Zentralmacht wird vom hăufigen Kaiserwechsel untergraben, hervorgerufen durch 
die Anneen sowohl europăischer als auch orientalischer Provinzen, welche die Untertănigkeit 
verweigerten, und vom Auftreten lokaler Dynasten (z. B .  Odenath von Palmyra) . Hinzu 
kommen die heftigen Angriffe barbarischer, vor allem gennanischer Stămme. 

Die schwierigste Zeit war jene des Kaisers Valerian und seines Sohnes Gallienus (253  -
268), der allein herrschte, nachdem sein Vater von den Persern gefangen genommen worden 
war und zu dessen Zeit <las Reich sich allmăhlich erholt hat. Seine Refonnen haben eine neue 
militărische Organisierung des Staates gebracht, indem er die Grenzlegionen in statische Korps 
der romischen Armee umwandelte und eine neue mobile Am1ee schuf, bestehend vor al iem aus 
Rei tern, die aus den Auxi l iartruppen stammten; dadurch konnten viele ăul3ere Angriffe 
zuriickgesch lagen werden und die Fortbewegung von einer Front zur andcrcn , je  nach 
Notwendigkeit, wurde wesentlich beschleunigt. Hinzu kam eine ăul3erst wichtigc Maf3nahme, 
năml ich die Senatoren wurden von der Fiihrung der Legionen ausgeschlossen und durch 
berufsmăl3ige �ffiziere, ehemalige praefecti der Reiterschaft ersetzt. Die neue mobile Armee 
wird beziiglich der Kaiserwahl ein immer schwerer wiegendes Wort zu sagen haben . Der 
Fiihrer der Kavallerie vertritt bald den Kaiser, oft nimmt er sogar dessen Stelle ein (siche den 
Fal l der Kaiser Claudius II. der Gote, Aurelianus, Probus u .a . ) .  Zahlreiche Offizicre der 
mobi len Rei terschaft stammen aus der Balkangegend des Romischen Reiches . Oiesc 
Militărschicht, die oft aus miles entstanden ist, wird kiinftig durch ihre Taten auffallen und nach 
und nach die stărkste Gesellschaftsschicht bi lden, die fiir die Erhaltung des einheitlichen 
Romischen Reiches kămpft. Die Mi litărleute balkanischer Abstammung glaubten fest an die 
Notwendigkeit dieses Kampfes, eben wcgen ihrer Romanisierung, ihrem Zugehorigkeitsgefiihl 
zum Romischen Reich und ihrem Pflichtgefiihl  gegeniiber diesem. Als erster muss Maximinus 
Thrax (235  - 238) betrachtet werden, obwohl die hervorragende Macht der Militărsleute in den 
drei letzten Jahrzehnten des III. Jhs. und dem darauffolgenden Jahrhundert bemerkbar wird. 
Diese Militărschicht, die das Romische Reich retten und erhalten wollte, obwohl Rom seine 
Lebensfâhigkeit als zentrale Macht nicht mehr beweisen konnte, hat zu einer Reihe von Kaisern 
gefiihrt, u .zw. Aurel ian,  Probus,  Carus Carinus und nicht an letzter Stelle Diocletianus , 
Galerius, Licinius und die gesamte spătere Familie der Constantiner. 

Diocletianus (284 - 305)  hat vermutlich klarer als alle seine Vorgănger erkannt, dass 
Rom <las Reich nicht mehr unter seiner Kontrolle halten konnte. Die neue Organisierung der 
Tetrarchie, gebildet aus zwei A ugusti und zwei Caesares wird dem romischen Staat eine neue 
Existenzform geben, mi t  v ier Terri torien und ebensovie len Hauptstădten : Nicomedia 
(Diocletianus) ,  Sirmium (Galerius), Mediolanum (Maximianus) und Trier (Constantius I .  
Chlorus ) .  Rom blieb die grol3e Metropole des Staates, doch keiner der vier Kaiser versetzte 
seine Hauptstadt hierher (blol3 gelegentlich, auf der Durchreise ). Die vier Kaiser stammten aus 
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der Balkan - Halbinsel .  In der Existenzweise des Staates zeichnet sich eindeutig eine neue 
Tendenz ab: das Gewicht wird hauptsăchlich auf die Balkan - Halbinsel verlegt, auf den Orient 
und den nordeuropăischen Tei l  des Reiches. ltalien ist von gleichem Wert geworden wie alle 
anderen Territorien des Staates. Die spăteren Reformen Constantins des Grof3en werden diese 
Lage noch besser hervorheben. 

Am 1 .  Mai 305 ziehen sich Diocletianus und Maximianus von der Herrschaft zurilck und 
es wird eine neue Tetrarchie gebildet, bestehend aus zwei A ugusti - Galerius und Constantius I .  
Chlorus und zwei Caesares - Maximinus Daia und Flavius Severus. Bald darauf wird der Tod 
des Constantius I. Chlorus die zweite Tetrarchie auflosen und Bilrgerkriege brcchen im Rcich 
aus .  Die Armee ruft Constantin zum Kaiser aus .  Im Jahre 306 tri tt Maxentius,  Sohn des 
Maximianus auf der politischen Szene auf und ruft sich selbst zum Kaiser aus .  Sein Vater 
versucht seinen Erfolg durch eine Annăherung zu Constantin und eine politische Allianz mit 
ihm zu sichern . Fausta, seine minderjăhrige Tochter und Schwester des Maxentius wird 
Constantins Verlobte, um diese Allianz zu verstărken. 

Galerius wird im Jahre 308  Maxentius nicht bes iegen konnen und deswegen hat 
Diocletianus in Carnuntum an der Donau ein Treffen der mitbetei l igten Politiker einbcrufen. Es 
wurde beschlossen, dass der von Galerius unterstiitzte Valerius Licinianus Licinius Augustus 

im westlichen Tei i des Reiches und Constantin Caesar in dessem ostlichen Tei l  werden sollen. 
Die Ereignisse haben damit nicht aufgehort, es begann eine lange Reihc von Kriegen. 

Galerius ist im Osten gebl ieben und im Jahre 3 1 1 gestorben. An seine Stclle trat Maximinus 
Daia. Maxentius trat erneut auf der politischen Szene Roms auf und im Jahre 3 1 2 wurdc cr bei 
Pons Mi lvius von ciner Am1ee unter dcr Filhrung Constantins crmordct. 

Im ostlichen Tei i  des Reiches besiegte Licinius bei Cibalae im Jahr 3 1 4 Maximinus Daia 
und im Westen blieb nach 3 1 2 Constantin Alleinherrscher. Eine zeitlang gab es Frieden, jedoch 
mit einigcn Unruhen, die schlieBl ich zu einem Krieg geftihrt haben. Zusammcnstof3e gab cs bei 
Adrianopolis (3 . Juli 324) und bei Chrysopolis ( 1 8 . Scptember 324), bei dem Lici nius bcsicgt 
wurde. Kurze Zeit stand er untcr Hausarrest in Thessalonike, wo cr am 8. Novembcr 324 
ermordet wurde. 

Im Jahre 324 ist Constantin Alleinherrscher des Romischen Reichcs gewor<lcn. Kaum ci n 
Jahr danach hat der neue Kaiser das Griinden einer neuen Hauptstadt an dem Platz der Stadt 
Byzanz beschlossen, die nach ihm benannt wird: Constantinopolis. In der neuen Hauptstadt gab 
es dieselben Einrichtungen wie in Rom (Senat, Magistrate), sogar die Freiheiten fiir <las Volk 
waren erhalten geblieben. 

Rom verschwindet nicht, abcr keine der bedeutenden politischen Personlichkeiten zieht 
hin, oder aber nur ab und zu. Das Reich schenkt von nun an dem neuen Sitz des Kaisers 
Constanti n Aufmerksamkeit, Rom beginnt c in Schattendasein  zu filhren und schncl l  zu 
verfallen. Es bleibt eine Kulturmetropole. Hier war der Sitz der Kirche, Nachfolgeri n der 
Apostel Petrus und Paulus. Doch ebenda behalten die Senatoten eine oppositionelle Haltung 
und sind bemiiht, die heidnischen griechisch - rămischen und orientalischen Kulte (vor al lem 
dcn Mithras - Kult) zu bewahren. 

Im neuen politischen Kontext gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Italicn und den 
anderen Prov inzen ,  den Diozesen und Prăfekturen des Re iches .  Rom is t  zwar, so wie 
Konstantinopel, der Steuern enthoben, <loch mehr nicht. 

Das neue kaiserliche Geschlecht grilndete seine Politik auf einen andcren Raurn , die 
Bedeutung kam der Balkan - Halbinsel zu . Selbst wenn die Constanti ner im Laufe ihrer 
Existenz (bis 363) erbittert fiir das Erhalten der staatlichen Einheit kămpfen, werden sie ihren 
Hauptsitz stets auf dem Balkan oder in dessen Năhe aufstellen. 

Weshalb das so ist? Auf3er einer logischen Erklărung ist jede andere schwer zu finden. 
Einseitig betrachtet ist d iese Zei t durch die Aufmerksamkcit gekennzcichnct, d ic auf cin 
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bestimmtes Gebiet im Unterschied zu anderen gerichtet wird. Man bemerkt, dass die Kaiser im 
IV. Jh. dem Gebiet an der mittleren und unteren Donau besondere Beachtung geschenkt haben. 
Der Hauptgrund konnten die zahlreichen Angriffe der germanischen und anderer barbarischen 
Stiimme auf die Reichsgrenze gewesen sein. 

Die Religionspolitik der Tetrarchie 

Diocletianus hat der Rel igion besondere Beachtung geschenkt, mit der eindeutigen 
Absicht, die Zentralmacht im Reich zu stiirken. Er glaubte, er selbst sei der Wiederhersteller 
und Beschiitzer der guten Sitten und der Pietăt des alten Rom. Deswegen hat er die alte 
traditionellen romischen Kulte, vor altern den Jupiter - Kult ennutigt. Er betrachtete 1 .0.M. als 
seinen wichtigsten Beschiitzer, deshalb hat er den Beinamen Iovius angenommen, zumal er sich 
als dessen Nachkommen betrachtete. In dieser Religionspolitik wird auch ein zweiter Aspekt 
bemerkbar, und zwar auf ideologischer Ebene, indem man versucht, die lateinische Sprache als 
einzige offiziel le Sprache des Staates zu bestărken. Aus diesem Grund musste sogar die 
griechische Miinzstătte jener Zeit aus Alexandria nur lateinisch beschriftete Miinzen prăgen 
(Stein 1 959 S. 76 - 77; Barnea, Il iescu 1 982 S. 1 9) .  

Die Verstărkung der lateinischen Sprache im ostlichen Tei i des Reiches bestătigt die 
resolute Romanisierungspolitik des Kaisers Diocletianus und seinen Versuch, die ethnischen 
Merkmale des Staates zu vereinheitl ichen und iiberhaupt dessen Einheit zu erhalten. 

Die Kirche hat sich der Rel igionspolitik Diocletians widersetzt. Obwohl sich der Kaiser 
anfangs allen religiosen Kulten des Reiches gegeniiber als tolerant erwiesen hatte, hat ihn der 
offene Widerstand der Christen seine Haltung ăndern lassen. Im Jahre 303 - 304 haben die 
grausamstcn Christenverfolgungcn begonnen (Barnea, I liescu 1 982 S .  1 9) .  Dicsc habcn chcr 
den Osten ergriffen, im Westen des Reiches hat Constantius I. Chlorus diese Gesetze kaum 
angewandt. Die Folge der Gesetzerlassung war die erweiterte Sympathie fiir die christliche 
Religion und dass diese Religion immer mehr Anhănger aus allen sozialen Schichten, aber vor 
allem der fiihrenden gewann. 

Die pol i ti schen Ere ignisse haben spăter auch Constantin auf die pol i tische Szene 
gcbracht. Anfangs wurde Constantin in der Fami lie des Maximianus, die sich unter dem Schutz 
des Gottcs Hcrkules bcfand, akzeptiert, abcr nach dem Tod des Maximianus vertrat cr die 
Anbetung des Sol lnvictus (der unbesiegte Sonnengott). Dieser Schutzgott wurde in Gallien 
unter dem Namen Apo l lo angebetet. Aul3er Sol  Inv ictus betete Constantin auch Mars 
Conservator an (Bamea, Il iescu 1 982 S. 68). 

Im Friihling 3 1  O hat Constantin einen beriihmten Tempel des Gottes Apollo besucht und 
dort soll er die Vision einer 30jăhrigen Herrschaft gehabt haben. Eigentlich war der Kaiser 
selbst zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Nach dem Tod des Maximianus befinden sich Constantin 
und Maxentius in unterschiedl ichen Fami licn. Constantin hat im Jahre 3 1 1 mit Licinius cin 
Biindnis geschlossen, spăter, im Jahre 3 1 3  durch cine Familienvereinigung gestărkt: Licinius ' 
Ehe mit Constantia, Constantins Stiefschwester. 

lnfolge der Schlacht von Pons Mi lvius ist Constantin Herrscher des gesamten westlichen 
Romischen Reiches geworden. Die Beachtung, die er seiner Vision vor der Schlacht schenkte, 
hat ihn dem Christentum entscheidend nahe gebracht. Im Jahre 3 1 3 erlassen Constantin und 
Licinius in Mai land das Edikt, worin sic die christliche Rel igion nebst al len anderen Kultcn des 
Staates legalisieren. 

Das Edikt ist in den Werken von Lactantius (De mor t .  persec. 34) und Eusebius (Hist . 

Eccl. VIII 1 7) erhalten geblieben. ln beiden Arbeiten ist der Text, aul3er einigen Ănderungen in 
der Einleitung des Eusebius, identisch.  Die wichtigsten Vorschriften wăren folgende: 
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- alle Einschrănkungen bez\iglich der Ausilbung des christlichen Glaubens sind annuliert; 
- die christliche Religion kann ohne jede Hinderung seitens der Behorden frei ausgeilbt 

werden; 
- andere Religionen werden dieselben Rechte erhalten wie die christliche, jede hat <labei 

das Recht, die Gottheit  zu verehren, die sie will .  (Boissier 1 987 S. 42 - 43) .  
In derselben Urkunde wurde bekannt gegeben, dass den Christen ihre Kirchen, Friedhofe 

und alles, was sie infolge der Verfolgung verloren hatten, ri.ickerstattet werden. Im Dekret wird 
filnfmal wiederholt, dass sowohl Christen als auch anderen die freie Ausilbung ihrer Religion 
erlaubt wird (Eusebius, Hist. Eccl VIII 1 7) .  Das Edikt ist im Mai 3 1 3 herausgegeben worden; 
die beiden Kaiser haben dadurch die Religionsfreiheit im Romischen Reich ausgerufen. 

Nur zwei Jahre zuvor, 3 1 1 , hat Galerius auf seinem Sterbebett in Sardica (Serdica) <las 
Toleranz - Edikt erlassen, durch das der christlichen Rel igion die Erlaubnis zur Ausiibung 
gegeben wurde; zugleich wurde auch jede Verfolgung verboten, unter der Bedingung, dass 
durch die Ausiibung dieser Religion die offentliche Ordnung nicht gestort wird. Anfangs hatte 
er die Christenverfolgung als durchaus berechtigt angesehen, da ja diese den uralten Kult ihrer 
Vorfahren aufgegeben haben. Dieses Edikt wurde eher im Westen des Reiches als im Osten 
angewandt, wei l  hier sich Maximinus Daia dagegen widersetzte. 

Am 1 3 .  Juni 3 1 3  erlăsst Licinius in Nicomedia ein Reskript zugunsten der Christen. Die 
Gesetze sind im Text des Lactantius (De mort.persec. 48, 4, 6- 8) mit folgenden Bestimmungen 
erhalten: 

- Alle Einschrănkungen aus vorangehenden Urkunden, welche die Christen betreffen, 
werden gestrichen. 

- Die Christen diirfen ihre Religion vollkommen frei ausiiben. 
- Die Kultstătten werden zuri.ickerstattet. 
- Die Besitze der christl ichen Gemeinden werden zuri.ickerstattet. 
Diese Maf3nahmen haben der schnel len Entfaltung des Christentums neue Bahnen 

geschaffen. Constantin hat spăter eine ziemlich konfuse Religionspolitik gefiihrt : Er schwankte 
zwischen den traditionel len heidnischen Kulten, deren Anhănger er eigentl ich war und der 
neuen christlichen Religion, zu deren Beschiitzer er sich erklărt hatte. 

Die christliche Gesetzgebung Constantins und seiner Sohne. 

Unter den ersten Gesetzen, die zum Vortei l der Christen erlassen wurden, befand sich 
auch jenes,  das den Klerus von Abgaben enthob, so wie die Mitgl ieder der tradi tionellen 
romischen Kollegien. Das Gesetz ist im Jahre 3 1 3  erlassen worden (Cod. Theod. XVI 2, I ;  
Bamea, I liescu 1 982 S .  69).  

Durch ihre Verpflichtungen dem Staat gegeniiber sind die Vertreter der Kirche jenen der 
traditionellen Kulte gleichrangig geworden. 

Im Jahre 3 1 5  hat Constantin ein neues Gesetz erlassen, in dem strenge MaBnahmen 
gegen ş d i e  Judenţ  getroffen wurden , d i e  i hre zum Chr i s ten tum iibergetretenen  
Glaubensgenossen verfolgen (Cod. Theod. XVI). 

Diese Bestimmung wird wei terhi n  den neuen Glauben,  dessen Bedeutung in der 
Gese llschaft zunehmend wăchst, entscheidend beeinflussen. Die  Geistl ichen erhalten im 
politischen und zivi len Leben der 6rtl ichen Gemeinschaften anderc Rechte . Im Jahr 3 1 8  
erhalten die Wiirdentrăger der Kirche <las Recht, Gerichtsurtei le zu fiillen, so wie die offizicllen 
Gerichtshofe. Dieses Recht wird den Bischofen zugesprochen (Cod. Theod. I 27, l ) . Hinzu kam 
noch das Recht, einen Tempel als Kultstătte zu benutzen, und dadurch ist der moralische 
Einfluss dieser Religion auf die ortlichen Gemeinschaften betrăchtlich gestiegen. 
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3 1 9 und 3 20 werden die Haruspizien und Opfergaben in Privatwohnungen verboten 
(Cod. Theod. XVI 1 0, 1 ). 

Ein anderes Gesetz aus dem Jahr 32 1 verleiht der Kirche das Recht, testamentarische 
Spenden zu erhalten und so wird die materielle Grundlage der neuen Religion verstărkt (Cod. 
Theod. XVI 2, 5) .  

Der Einfluss der christlichen Religion auf <las offentliche Leben des Staates nimmt zu, so 
dass nach 322 die Darstellungen der traditionellen romischen Gottheiten von den offiziel len 
Miinzen des Staates verschwinden. Es erscheint das christliche Monogramm, erstmals in der 
Miinzstătte von Taragona (Hispanien) - 3 14 und Siscia (Sisak) - 3 1 7  (Barnea, Il iescu 1 982 S. 
1 24 - 1 43). 

Eusebius (Hist. Eccl. II  45) fasst in einer Kurzform zwei weitere Gesetze des Kaisers 
Constantin zusammen: 

- Das erste verbietet das Errichten einer Metallstatue jedwelcher Gottheit sowohl în der 
Stadt als auch auf dem Lande, sowie auch die Rituale zur Wahrsagung. 

- Das zweite Gesetz gebietet das Errichten imposanter Kultstătten ftir die christl iche 
Religion mit staatlicher Finanzierung. Die Fiihrer des Romischen Reiches wollten, dass die 
christlichen Kultstătten durch ihre Ausmal3e die Tempel der griechisch - romischen Kulte 
iiberragen. Diese Gesetze werden im Codex Theodosianus nicht vermerkt. 

Eusebius berichtet in Fortsetzung liber <las Einfilhren strenger Ma13nahmen zur 
Verfolgung der Heiden: 

- " wurden in allen Stădten von den Eingangstoren der Tempe/ abgerissen, so dass diese 
mit Jeeren Vorha//en geb/ieben sind. Van anderen Tempe/n wurden die Ziegeln, a/so die 
Dacher abgerissen. In anderen Fa/Jen hat man die wundervo/Jen Bronzearbeiten, mit denen 
ehema/s so Jange triigerisch geprahlt wurde, auf a/Jen Platzen der Hauptstadt zur Schau 
geste/Jt'. 

- "die ganze Stadt, die den Namen des Kaisers tragt, wurde mit schon gearbeitcten 
bronzenen Votivgaben aus a/Jen Provinzen vo/Jgestopft, durch die im. Namen der Gotter 
Jahrhundert um Jahrhundert die am Wahnsinn Erkrankten vergeb/ich jede Menge Opfer 
dargebracht und ihre Opfergabcn verbrannt haben". 

In Bezug auf jene Abschnitte, in denen dic Angriffe gegen dic trad itioncl lcn Ku ltc 
bcschri cben werden, gehen d ie  Meinungen der Fach leute ausci nander. J. Maurice und 
neuerdings auch W. Seston betrachten die Verfolgungsma13nahmen gegen das Heidcntum als 
nachtrăgl iche Interpretationen. Diese Meinung beruht hauptsăchlich auf der Tatsache, dass 
einige Vorschriften nicht im Codex Theodosianus erscheinen (Maurice 1 9 1 9  S. 1 54 - 1 55 ;  
Seston 1 925 S .  1 2 1  - 1 30). Fr; Vittinghoff hat dieser Behauptung widersprochen, d a  er 
angenommen hat, dass es im Text keine spăteren Einschilbe gibt. (Vittinghoff 1 953  S. 358  -
364 apud Popescu 1 99 1  S. 34, Arun. 102). 

Die Constantin zugeschriebenen und von Eusebius geschilderten Verfolgungsmal3nahmen 
gegen d ie  Heiden milssen e inen wahren Kern haben.  D ie  Ausgaben zum Zweck des 
Schmiickens, wie dem antiken Text zu entnehmen ist, und vor aliem des eigentlichen Aufbaus 
der neuen Hauptstadt haben Unsummen gefordert. Diese hohen Kosten haben besondere 
BeschaffungsmaBnahmen bewirkt, wie z.B. die Entweihung der Tempel ,  die ihrer wertvollen 
Edelmetalle beraubt wurden. 

Anfangs waren diese Raubaktionen wahrscheinlich nicht heidenfeindlich ausgerichtet, da 
auch zahlreiche andere offentliche Bauten, die ebenfalls Metallstatuen, kaiserliche Ehrenmăler, 
nicht nur Votivdenkmăler beherbergten, ausgeraubt wurden. Gemeint sind damit die principia 
der Festungen ,  vor a l lem jene der Legionen , wo in der basi/ica die Opfergaben fiir den 
kaiser lichen Hof aufbewahrt wurden. 
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T. Sarnowski schildert anschaulich einen solchen Fall, und zwar fiir die principia von 
Novae, wo in einer zerstorten Schicht, die auf 3 1 5 - 3 1 7 datiert wird, mehrere Bronzestilcke, 
Bruchstilcke kaiserlicher Statuen und Votivmăler aus Metall freigelegt worden sind. Der Autor 
versucht auf Grund der Inschriften der Postamente verschwundener Metal ldenkmaler die 
angerufenen Gottheiten zu identifizieren oder aber jene Kaiser, denen innerhalb der Festung 
eine Statue errichtet worden war, wie z .B.  Marcus Aurelius und Severus A lexander (?); 
Gottheiten militărischen Charakters sind: 1 O. M Depulsor, Victoria A ugusta, Aqwla, Mars 
Victor, Dii' m!litares, Genius Virtus, Bonus Eventus (Samowski 1 989 S. 97 - 1 20 Tab. 1 ) .  

Der Ort ,  wo d iese Postamente entdeckt worden s i nd , i s t  bedeutsam . S ie  treten 
ilblicherweise bei der porta principalis sinistra oder in Sekundărlage im Inneren der principia 
auf. Der Autor erstreckt seine Beweisfiihrung auf mehrere Zentren des Romischen Reiches, vor 
allem seines westlichen Tei les und es ist ihm gelungen, <las Pantheon der Gottheiten aus den 
principia, aedes oder dem forum einiger Stădte zu rekonstruieren; er hat auf den Mangel an 
Meta l len i m  Romi schen  Re ich  j ener Ze i t  h i n gewi esen ,  weswegen d i e  Denkmaler  
eingeschmolzen wurden, aber auch auf die strengen MaBnahrnen der Regierung, d ie  gegen den 
Gotterkult getroffen wurden. Er hat die freigelegten Festungen von Lambaesis, Carnuntum und 
mehrere Auxiliarfestungen von Aalen, Cezava, Buciumi,  Krivina, Weissenberg u.a. untersucht 
(Sarnowski 1 989 Tabelle 3). 

T. Sarnowskis Arbeit setzt sich nicht als Ziel, die Ursachen zu untersuchen, weshalb die 
mctallenen Denkmăler verschwunden oder zerstort worden sind. Der Autor hat aber în eincr 
ausfiihrlichen Tabelle die kaiserlichcn Statuen aus den principia (aedes, bas1Jica, scholac) dcr 
Festungen angefiihrt, die ins II. - III. Jh. (die Zeitspanne zwischen der Herrschaft der Kaiser 
Hadrian und Constantin der GroBe) datiert werden konnen (Samowski 1 989 S. 1 1 7) .  

Im Laufe des II. - III. Jhs .  wurden die Statuen der Gottheiten nicht zerstort, selbst wenn 
zu jener Zeit die Statuen der Kaiser, die da.mnatio memoriae erlitten hatten, zerstort und die 
Inschriften entfernt wurden. Zur Zeit Constantins ist das oft der Fall gewesen, moglicherweise 
eben als Reaktion gegen das Heidentum im Sinne der vorhin erwăhnten Gesctze . Zu dieser 
Schlussfolgerung fiihren uns die entdeckten Sockel der Metalldenkmăler, die în den Mauern der 
Festung von Novae wiederverwendet wurden und somit kănnen wir einige Ereignisse aus der 
Zeit Constantins datieren. 

In sehr kurzer Zei t  warcn abcr d icsc Maf3nahmen dcr Rcichsrcgicrung  zu ci ncr 
Opposition der Christen gegeniiber der traditionel lcn gricchisch - romischen und oricntalischcn 
Kulte entartet. In verschiedenen Perioden des Altertums, vor al lem aber beginncnd in der 
klassischen griechischen und hel lenistischen sind Tempel ihrer Werte beraubt worden . Zu 
Constantins Zeit hingegen erfiihrt der christliche Glaube einen schnellen Aufschwung und setzt 
sich entschieden und gewaltsam als erste Religion des Staates durch. 

Von diesem Aufstieg ist <las Zerstoren der Steindenkmăler heidnischer Kultc nur einen 
Schritt weit entfernt. Die Votiv-,  Ehren- und Grabmăler sind erst spăter, gcgcn Endc dcr 
Herrschaft Constantins oder danach beim Bau der Festungsmauem verwendet worden. 

Die Stadt Konstantinopel ist am 1 1 . Mai 330  eingeweiht worden, aber wegen der 
neuartigen Architektonik wurde ihr Bau erst im Jahr 336 beendet. Die Stadt, eine Kopie des 
italischen Rom, ist mit den reprăsentativsten Denkmălem der Antike geschrniickt worden (untcr 
anderem wird z.B. die schlangenformige Bronzesăule aus Delfi erwăhnt, cin Gedenkmal des 
Sieges dcr Griechen iiber die Perscr, die am Hippodrom aufgestellt wurde) (Barnca, I l iescu 
1982 S. 53). 

Einen wesentlichen Unterschied hat es zwischen den beiden Hauptstădten gegeben , 
nămlich jenen, dass es in Konstantinopel keine Tempel oder keinen Altar gab, die Jupiter 
Capitolinus bzw. Vesta geweiht gewesen wăren. Der einzige errichtete Tempel war Tyche 
geweiht, mit der aus Rom heriibergebrachten Statue der Gottin (Barnea, Iliescu 1 982 S.  53 - 54).  
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Demzufolge hat die Regierung des Reiches allmăhlich alle Untertanen <lazu veran lasst, 
sich zum Christentum zu bekehren. Die das nicht wollten, wurden weder verfolgt noch <lazu 
gezwungen, sondern geduldet, da sie vollige Glaubensfreiheit genossen (Eusebius, Hist Eccl. II 
48, 60) . 

Constant i n  schwankte weiterh i n  zwi schen dem trad i t ione l len G lauben und der 
christlichen Religion. Das Errichten eines Tempels fur seine Famil ie in  H ispellum (Italien) hat 
er zugelassen, andererseits wurden aber alte Tempel, wie z.B .  jene von Aphaca (Phonizien) und 
Heliopolis (Syrien) auf seinen Befehl zerstort, wie Eusebius berichtet (Eusebius, Hi'it. Ecc/. III 
55 - 56) .  

Trotz alldem schreibt der heidnische Autor Libanius (Pro Templis) einige Jahrzehnte 
spăter, dass der Gotzendienst wăhrend der ganzen Regierungszeit Constantins verrichtet wurde. 
Eusebius h ingegen (Eusebius ,  Hist. Beci. II 45)  behauptet, der Kaiser habe die Tempel 
geschlossen und die Opfer fur die Getter verboten. Wahrschein lich gibt es auch da einen 
wahren Kern, der eben aus Eusebius'  Werk hervorgeht. Constantin hat die Tempel ihrer 
wertvollen Statuen aus Edelmetallen (Gold, Silber) oder aus Bronze beraubt, wei l er ftir <las 
Schmiicken der neuen Hauptstadt Denkmăler oder ganz einfach Geld und Baustoffe brauchte. 
Es konnte aber auch sein, dass fanatische Christen manche Tempel zerstort haben. 

Im Jahre 34 1 hat Constans die Gotteropfer auf Grund eines der Erlăsse seines Vaters 
verboten (Cod.Theod. X 2). Im Jahre 342 erscheint ebenfalls im Codex (Cod. Theod. XVI 3) 
ein neues Gesetz, <las die Auswirkung des erwăhnten Erlasses einschrănken sol lte. Die Tempcl 
aul3erhalb der Stadtmauern standen nun unter Schutz dieses letzten Gesetzes. Das deutet klar 
an, dass die romischen Tempel sowohl im Westen als auch im Osten des Reiches von dcn 
Christen angegriffen worden waren, so wie erstmal ig  beim Konzi l von Elvira (Hispania) 
erwăhnt (Brato( 1 996 S. 3 1 2  - 3 1 3) .  

Constantius II .  hat im Dezember 354 <las am deutlichsten gegen die Heiden gerichtete 
Gcsctz crlassen, durch das man die traditionellen Kultstătten geschlosscn ( omnibus Jocis adquc 
urbibus univers1:�) und <las Opfern bei Todesstrafe verbotcn hat. Dicscs Gesctz crwahnt <las 
Zerstoren der Tempel nicht (Cod. Theod. XVI 1 O, 4). Im Jahre 357  h ingegcn hat Constantius II .  
bei seinem Besuch in Rom seine Toleranz den heidnischen Tempeln gegeniiber zum Ausdruck 
gebracht (Brato( 1 996 S. 3 14).  

In der romischen Gesellschaft kommt eine immer weniger tolerante Einstel lung dcn 
traditioncl len Kulten gegeniiber auf. Firminus Maternus fordcrt Constans und Constantius II. in 
scincr Schrift De errore profnnllrum religionum ( 1 6, 29) auf, jedwclchc hcidnischc Kultform zu 
crstickcn : "nchmet, 1/11· hciligcn Kaisc1� tlil dicscn Scl1111uck und tr11gct dicsc Rcichlllmcr zu 

euren Schiitzen, da111it sie euren Zwecken dienen". Man fordert also entschicden auf, dic altcn 
Kulte aufzugeben. Dabei berief man sich auf die hei ligen Schriftcn, die gegen den Gotzenkult 
gerichtet waren. Die Kaiser wurden aufgefordert, gewaltsam die alten traditionellen Kulte, die 
noch existierten, auszutilgen (apud Boissier 1 987 S. 68 - 69). 

Ein Gesetz untersagte die heidnischen Opfer wăhrend der Nacht. Die Verfolgung dcr 
traditionel len Kulte fiihrte nicht zur Bestrafung ihrer Anhănger, so wie <las logisch gewesen 
wăre. Im Gegentei l, der Staat wird weiterhin zur Zeit des Constans und des Constantius die 
flamines, augures und vestales genauso entlohnen, wie die Geistlichen. 

Constans und Constantius II . ,  Constantins Sohne, waren im christlichen Geiste erzogen 
worden und ihre heidenfeindlich orientierten MaI3nahmen haben vermutlich bewirkt, dass die 
Tempel ausgeraubt wurden. Steinerne Votivmăler, Inschri ften gewisser Kulte wurden geraubt 
oder zerstort; in manchen Făllen haben die Anhănger der traditionellen Kulte diese versteckt. 

Es gibt aus jener Zeit keine Urkunde, die <las Zerstoren der steinernen Denkmăler belcgt. 
Aber das Verbot, bronzene den Gottern geweihte Statuen zu errichten, bezog sich auf jedwelche 
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Art von traditionel len Kultmălern. Zu Constantins Zeit wurde <las anfangs vermutlich aus 
Notwendigkeit getan - er musste die neue Hauptstadt des Reiches errichten lassen - <loch spăter 
sind die Mal3nahmen gegen <las Heidentum zur echten religiosen Intoleranz geworden. 

Julianus Apostata (36 1  - 362) ist in Gallien zum Caesar emannt worden und hat fiir kurze 
Zeit die Tempel wieder geoffnet, den Gottern Opfer gebracht und sich zum Heidentum bekannt. 
Daraus kann man erkennen, dass es zu jener Zeit noch zahlreiche Anhănger der traditionellen 
Rel igionen gab, die sich der neuen, im Aufstieg begriffenen Religion widersetzten. Julianus 
Apostata wollte ein Gleichgewicht zwischen allen religiosen Kulten herstellen. Leider besal3en 
die traditionellen Kulte n icht mehr die notige geistige Kraft, um sich gegen <las dominante 
Christentum zu stellen. 

D ie  folgenden Kaiser haben versucht, die Macht der chri st l i chen Rel ig ion in der 
romischen Gesellschaft zu stărken. Im Laufe der Zeit wurden die traditionel len Kulte immer 
weniger unterstiitzt. Kaiser Gratianus verzichtete im Jahre 383 auf seine Wiirde als pontifex 

max1i11us. Die neue Staatsreligion ernannte schon zu Constantins Zei t  den Kaiser zum Vertreter 
Gottes auf der Erde. Dadurch wurde d ie  Kirche des Morgenlandes dem Herrscherhause 
unterordnet. 

Zu dem Zeitpunkt, als Theodosius I. im Jahre 39 1 die christliche Religion zur ersten 
Religion des Kaiserreiches erklărt hat, waren die heidnischen Kulte bei weitem nicht besiegt, 
sie existierten aber nur isoliert in Ortsgemeinschaften, ohne eine geistige Macht im Staat zu 
besitzen. 

Schlussfolgerungcn : das Pliindern der antiken Tempel hat als c i ne Moglichkeit dcr 
Beschaffung wertvoller Spolien begonnen, von Constantin dem Grol3en zum Aufbau dcr ncucn 
Hauptstadt befohlen und h interher wurde dieser Prozess fortgefiihrt, indem man Denkmăler 
ei nschmolz, um das Bediirfnis  an Metal len zu decken.  Spăter wurden n icht brauchbare 
Denkmălcr weggcworfen oder manche Bau tei le wurden umgearbeitet; all das cndctc mit dcr 
Zerstorung der gebliebenen Tempel und Denkmăler. Die romischen Tempel hattcn ohne ihrc 
Kultgegenstănde, Denkmăler und Statuen selbst flir die Anhănger der traditionellen Kulte nicht 
mehr die gleiche Bedeutung oder Wert. 

D iese anfangs spontane Aggression wurde spăter organ is iert, als zur Fiihrung dcr 
Provinzen Magistrate e ingesetzt wurden, die Anhănger der neuen Rel igion waren (Boissier 
1 987 S. 68) .  Der Staat, die Obrigkei t  haben dieses Phănomen akzeptiert, das beweist das 
Zerstoren zweier Tempel aus Phon i zien bzw. Syrien , von Constantin dem Grol3en selbst 
verordnet (Eusebius, Hist. Ecc/. II  44 ). 

Heidenfeindliche Mallnahmen im IV. Jh. ;  Das Entweihen antiker Tempel. 

Das Berauben antiker Kultbauten ihrer bedeutendsten Metalldenkmăler hat den Anfang 
der heidenfeindlichen Stromung dargestellt. Danach wurden Denkmăler aus dem Inneren der 
Tempel zerstOrt (Vaes 1 989 S. 300; Benea 1 999 S. 1 1 1  - 1 1 7) .  In manchen Făllen handelte es 
sich um eine symbolische ZerstOrung der Denkmăler im Sinne der Entweihung des gesamten 
Gebăudes. 

Belege zum Zerstoren und P liindem der Tempel werden vomehmlich in  die letzten 
Jahrzehnte des IV. Jhs .  datiert. Sie gehen nur einige Jahre dem Beschluss von Theodosius 
voraus, nămlich die Tempel tradi tioneller Kulte zu schliel3en (Marrou 1 999 S. 29 - 86). Diese 
Verordnung bestărkt vermutlich eine bereits existierende Tatsache. 

In dem Leben der Heiligen Julius und Julianuis von Orta (B. H. L. 4558) werden solche 
Zerstorungsaktionen bis ins einzelne beschrieben, wobei die Rede ist von: "dem Umwerfen der 
Gotterstatuen, dem Fiillen der he11igen Haine und der He11igtiimer, dem hiiufigen Errichten auf 
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den;e/ben F/ăche einer Kirche oder einer Kape/le, der Weihe eines A/tars darinnen und dem 
Taukn der Menge" (apudMarrou 1 999 S.  90). 

Das gewaltsame SchlieBen der Tempel wird auch fiir Phonizien zur Zeit Constantins des 
GroJ3en erwăhnt (Eusebius, Hist. Beci. III 55 - 56). Doch die konkretesten Angaben beziehen 
sich auf die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts. Im Jahre 383 wird z.B . .  der Serapis - Tempel 
von Alexandria gewaltsam geschlossen, im Jahre 399 der Juno Caelestis - Tempel (Ibidem, S. 
89). Der Erzbischof Porphyrios von Gaza lăsst den Tempel des lokalen Gottes Marnas und auch 

andere Tempel zerstoren. 

Um das Jahr 400 schrieb der Kirchenvater Hieronymus, der bei seiner Ernennung einen 
Mithras - Tempel geschlossen hatte, in einem Brief an eine Christin, in dem er einen der beiden 

praefecti von Rom aus der Zeitspanne 376 - 377 lobt (Epistula 1 07, 2): "Er hat die Mithras -
Grotte and a/le widematiirlichen Darstellungen zerstort, in Stiicke geschlagen und verbrannt. 
Nach dieser Tat verlangte er, in Christus getaufl zu werden." (Claus 1990 S. 1 77). 

Der Text stellt eine klare, konzisse Schilderung der heidenfeindlichen Politik dar, einer 

vom Staate akzeptierten Politik, die im Romischen Reich des IV. Ths. einsetzt. In den letzten 

Jahrzehnten desselben Jahrhunderts werden mehrere Mithras - Tempel geschlossen. 
Der unterirdische Mithras - Tempel, z.B. der von Strassburg - Konighofen, mit der 

zentralen Szene der Stieropferung { l ,80 x 2,30 m) in 360 Stiicke zerbrochen, wird durch Gewalt 
zerstort. Andere Mithras - Tempel, z.B. jener von Aquincum verschwinden zur Zeit des 

Gratianus im Jahre 383 ,  jene von Timavo (Italien) und Linz (Osterreich) horen zur Zeit 
Theodosius' I. im Jahre 395 zu bestehen auf und der von Frankfurt - Hederhcim wird zur Zeit 

Maximus' im Jahre 388 geschlossen (Claus 1990 S. 1 78). 
Zeichen einer solchen heidenfeindlichen Einstellung hat D. M. Pippidi in der Adam -

Hohle in der Dobrudscha vermutet, in der man von ihren Sockeln geworfene Denkmăler 
entdeckt hat (Pippidi 1 965 S. 305 - 309). 

In diesem Sinne sind unseres Erachtens auch zwei andere Entdeckungen aus Moesia 
Superior bedeutend, wo man bei Mediana und bei Prokuplje Statuen und verstiimmelte Reliefs 

gefunden hat. 

Im Jahre 1972 hat man bei Mediana zahlreiche verstiimmelte Skulpturen entdeckt, die 
Aesculap und Hygia dargestellt hatten, sowie auch zwei Sockel mit Inschriften in griechischer 

Sprache fiir Aesculap. Auf zwei Sockeln steht geschrieben, dass der Thrake Rhoemetalces, 

Inhaber der Wiirde des vir perfectissimus und seine Ehefrau Philippa die Widmer waren. Die 

Denkmăler werden in die Zeit Diocletian - Constantin der GroBe datiert. Diese Stiicke wurden 

nebeneinander in einer Răumlichkeit des Gebăudes mit Peristyl aus spătromischer Zeit 

gefunden. Die Stelle, an der sich der Tempel befand, ist nicht identifiziert worden. Das Inventar 

konnte aus einer Kultstătte stammen (IMS IV 59, 60, 6 1 ). 

Der zweite Fund, jener von Prokuplje im Punkt Latinska Crkva aus dem Jahre 1975, 

besteht aus zwei verstiimmelten Statuetten, die Hercules darstellen und einem Votivrelief, das 

Hercules A ugustus gewidmet war. Die Denkmăler sind zwischen den Ruinen eines antiken 

Baus entdeckt worden, wo vermutlich ein antiker Tempel gestanden hat, iiber den ebenfalls in 
der Antike eine Kirche errichtet worden war (IMS IV I 02). 

Oberraschenderweise wird in der ehemaligen Provinz Dacia dieselbe Entweihung der 

Tempel traditioneller Kulte festgestellt ,  obwohl der Riickzug der Romer damals seit  
Jahrzehnten abgeschlossen war. 

Vor einiger Zeit haben wir auf Grund des epigraphischen Materials und der Votiv -

Skulpturen, die bekannt sind und iiber die geschrieben wurde festgestellt, dass manche 

Denkmăler versteckt worden sind: bei Aquae (Cioroiul Nou) in einer Grube nahe des Tempels, 

bei Ulpia Traiana Sarmizegetusa lagen die Inventarstiicke (Statuen und ein Relief mit Inschrift) 
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aus dem Tempel des Aesculap und der Hygia · in einem Brunnen ill) Tempelhof, bei Albtunus 
Maior sind die Denkmăler aus dem heiligen Hain von ihren Sockeln hinuntergeworfen worden, 
mit den Gesichtern nach unten und bei Drobeta sind die Denkmăler in einen Brunnen aus der 
unmittelbaren Năhe des polygonalen Turmes geworfen worden (Benea 1 999 S. 1 29 sq.) .  

Es kommen zu diesen Entdeckungen noch zwei neuere hinzu. 
. 

Bei Porolissum ist in den letzten Jahren ein Tempel des IOM . Doli chenus entdeckt 
worden, der dieselben Anzeichen der Entweihung aufweist .  D ie  dem Gott gewi dmete 
Votivinschrift i s t  i n  mehrere S tiicke zerbrochen worden . Der Text konnte trotzdem 
rekonstruiert werden. Bedeutsamer ist aber unseres Erachtens · ein Rechteck, das auf der 
Hinterseite des Denkmals eingegraben wurde. Auf diese Flăche hat man wahrscheinlich ein 
anderes Denkmal senkrecht befestigt, mit der beschrifteten Seite ·.nach un ten, um sie zu 
verbergen. Man kann auch nicht ausschlieBen, dass die Inschrift urspriinglich auf diese Weise 
neben einer Wand ( !?) befestigt war (Gudea, Tamba 200 1 S. 24 - 26; Petolesc� 200 1 mit der 
richtigen Lektiire des Textes). 

Unter den Fundstiicken im Tempel gibt es zahlreiche Skulpturen, die den Gott Jupiter 
Dolichenus in seiner charakteristischen Haltung darstellen, nămlich auf dem Stier stehend; alle 
Denkmăler sind verstiimmelt, der Kopf und die Arme des Gottes, der Kopf des Stieres und des 
jupiterischen Adlers sind zerstort. Nebst diesen Denkmălern sind noch Bruchstiicke eines 
Reliefs zum Vorschein gekommen, das Jupiter und Juno gewidmet war, eine Statuette der 
Gottin Victoria und andere. Die Autoren der Monographie, N. Gud�a und Dan Tamba stellen 
sich die Frage, weshalb diese Denkmăler zerstort worden sind und datieren dieses Ereignis in  
eine spăte Epoche, ohne mehr dariiber zu sagen. Die Miinzen, die im Gebăude entdeckt wurden, 
stammen aus der Zeit kurz nach Mitte des III. Jhs. (Gudea, Tam ba 200 1 passim). 

Die erwăhnten Denkmăler lassen einen synkretistischen Tempel, der Jupiter, Juno und 
Jupiter Dolichenus gewidmet war, vcrmuten, obwohl der Bau an sich diesc Identifizicrung nicht 
zulăsst. Wir miissen aber gleich hinzufiigen, dass nicht das gcsamtc Gcbăudc frcigclcgt wordcn 
ist. Der besondere Wert und die grof3e Anzahl der Fundstiicke hat aber die Autorcn <lazu 
veran lasst, noch vor Abschluss der Grabungsarbei ten das entdeckte Fundmaterial  zu 
veroffentlichen. 

Bei Praetorium (Mehadia) im Punkt genannt Casa Zarescu ist ein Tempel mit drei 
Schiffcn cntdeckt worden, der mchreren Gottheitcn gewciht war. Hier hat man das Bruchstiick 
ci ner Saule gefundcn, mit  der Vorderseite nach untcn gcfallcn,  d ic  c ine symbol i schc 
Darstellung eines Adlers auf einem Hirsch sitzend mit einem Kranz im Schnabel aufwcist und 
die Jupiter Turmazgada gewidmet war. Vor dem Tempel zeichnet s ich eine Flăche ab , 
gepflastert mit Denkmălern, Bruchstiicken einer Stele, deren Inschrift entfernt worden war, 
groBen Miihlsteinen und Bruchstiicken von Denkmâlem und in einer nicht allzu tiefen Grube, 
die mit Steinplatten zugedeckt war, sind einige Bruchstiicke von Votivreliefs freigelegt worden. 
Die Grabungsarbeiten sind noch nicht abgeschlosscn. per Tempel hat in der Zei tspanne 
zwischen der Herrschaft der Kaiser Hadrian/Antoni nus  P ius  und der spătrom i schen 
( constantinischen) Zeit  funktioniert. Diese Datierung kann auf Grund der Miir:izen und des 
speziellen Inventars bestimmt werden (Benea, Lalescu, Timoc, Regep 2000 pass1in). 

Schlussfolgemd kann bereits zur Zeit der Herrschaft Constantins festgestellt werden, 
dass manche traditionellen Kultbauten geschlossen wurden, obwohl viele davon (wie z.B . die 
Mithras geweihten) ihre Tătigkeit in den drei letzten Jahrzehnten des IV. Jhs . einstellen. 
Oberraschend sind ztir Zeit die Entdeckungen von Ulpia rraiana Sannizegetusa, Porolh;sum 
und Praetorium, wo dieselbe Art und Weise der Entweihung festgestellt werden kann (<las 
Verstiimmeln der Denkmăler, das Verstecken des Inventars in Gruben, das Zerschlagen der 
Votiv - lnschriften usw.) wie im Romischen Reich. Die entscheidenden Datierungselemente, 
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die die Mitte des III. Jhs. n. Chr. iiberschreiten, fehlen im Falle der Entdeckungen n6rdlich der 
Donau, mit Ausnahme von Praetorium. 

Die Entweihung der Denkmăler aus Dazien findet auf ăhnliche Weise statt wie in Moesia 
Superior sildlich der Donau bei Mediana und Prokuplje  ader in anderen Tei len des Reiches und 
muss auch zur selben Zeit stattgefunden haben. Solche Erscheinungen werden ftir das gesamte 
R6mische Reich ins IV. Jh. datiert. 

Die Entdeckungen aus Dazien sind im allgemeinen nicht durch konkrete Mittel (Milnzen, 
Kleidungszubeh6r usw.) datiert, deswegen werden sie der spăten Existenzperiode der Provinz 
(vor 27 1 oder 275) zugeordnet oder sie gelten als fremde Elemente, die in Dazien verfestigt 
worden sind. Auf keinen Fall werden sie aber mit ăhnlichen Erscheinungen aus dem Reich 
direkt in Verbindung gebracht, die genau datierbar sind und die eine Folge der Politik des 
r6mischen Staates darstellen. Diese Politik hat sich aber auch auf das verlassene Territorium 
der ehemaligen Provinz Dazien ausgewirkt 

Die Wiederverwendung antiker Denkmăler als Aspekt der Entweihu ng. 

Ein anderer, nicht weniger interessante Aspekt bezieht s ich auf die Verwendung der 
Ehren-, Votiv-und Grabmăler als Baumaterial  fiir die Einfassungsmauern der r6mischen 
F estungen. Diese Denkmăler sind manchmal umgearbeitet worden, je nach Bedarf des Baues zu 
jenem Zeitpunkt. In den neuen Bauten der Festungen oder der quad.riburgia hat man sie vor 
allem an den Toren, an den unteren Tei len der Turme (mit der beschriftcten Seite nach aul3en 
oder auch nicht) ,  an den principia oder auch beim Errichten spăterer r6mischen Bauten 
verwendet. In anderen Făllen dienten sie zur Wiedererrichtung eines Hypokaustums usw. Das 
Studium des Fundortes solcher epigraphischen Denkmăler hat uns eine sehr intercssante 
Datenbasis vermittelt ,  die in  vie len Făl len auch genaue Datierungselemente bietet. Die 
wiederverwendeten antiken Denkmăler wurden auf Grund genauer Kriterien ausgesucht, und 
zwar hat man nur jene in Betracht gezogen, in deren Falle man feststellen konnte, dass sie in 
der Antike wiederverwendet worden sind und ein Bautei l woanders gefunden wurdc, nicht an 
seinem urspri.inglichen P latz. 

In einer vor kurzem verfassten Studie, in der wir die Tabula Peutingeriana in Bezug auf 
die Darstel lungen zum ehemaligen Territorium der Provinz Dazien untersucht haben, haben wir 
eine Erscheinung erwăhnt, die vor allem in den antiken Siedlungen entlang der wichtigsten 
Verkehrswege auftritt. In mehreren Ortschaften, darunter in Porolissum, die am nordlichsten 
gelegene Stadt der ehemaligen Provinz, sind Spuren der Wiederverwendung antiker Bauteile 
entdeckt worden. In einer ersten Zusammenfassung dieser Entdeckungen, d ie  j etzt als 
unvollstăndig betrachtet werden kann, haben wir versucht, die Aufmerksamkeit auf entdeckte 
Ehren-, Votiv- und Grabmăler zu lenken, die beim Wiedererrichten von Einfassungsmauern 
der Festungen, Tore, der principia usw. als Baumaterial verwendet worden sind (Benea 200 1 S .  
1 3 1  - 1 49;  Eadem 200 l a, S .  285 - 300). Die Denkmăler sind in die Mauern eingefiigt worden, 
mit der Vorderseite nach auBen, andere Male hingegen nach innen. Manchmal wurden sie 
bearbeitet (<las setzt das Zerbrechen des Denkmals, das Zerstoren eines seiner Tei le usw. 
voraus ) ,  um besser in die Mauer zu passen oder sie wurden einfach zerbrochen, um leichter 
eingebaut werden zu konnen. Ernsthafte Probleme mit der zeit l ichen Einordnung dieser 
Entdeckungen ergaben sich aus dem Fehlen genauer Datierungselemente (Mi.inzen) in der 
Provinz Dazien fiir die zweite Hălfte des III. Jhs. Die Wiederverwendung antiker Denkmăler 
wurde i.iblicherweise mit ăuBeren Drohungen auf die Ortschaften der Provinz und schwierigen 
Situationen verbunden, ohne jedoch eine eindeutige Erklărung des Problems zu bieten. 

In den Berichten iiber die Grabungsarbeiten an den romischen Festungen aus mehreren 
Siedlungen der Provi nz Dazien gibt es e inige konkrete und klare H inweise auf antike 
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Denkmăler in den Mittelpunkten der Befestigungsbauten, ohne dass man sie năher bcschreibt 
und untersucht. Sie werden, wegen fehlenden Elementen zur zeitlichen Einordnung, allgemein 
în die Bestehungszeit der Provinz, gegen Mitte des III. Jhs .  datiert. 

B e i  Tibiscum hat  man  w i ederverwendete Grab- u n d  Vot ivmă le r  os t l i ch der 
Einfassungsmauer der gro13en Festung entdeckt (gro13tentei ls in den Schutzgraben gefallen), bei 
der Wiedererrichtung der porta praetoria (indem man die Nordseite des Doppeltores mit  
wiederverwendeten Denkmălern-Kieferzapfen, Meilensteinen, Bruchsti.icken von Kapitel len 
und Său len - b lockiert hat) und bei den principia der Festung (als Baumateria l  fi.ir e in 
Hypokaustum usw.) (Petrescu, Rogozea 1 990 S. 1 07 - 1 36;  Benea 1 997 S .  1 07 - 1 1 8 ; Eadem 
200 1 S .  1 42 - 1 43). 

Eine ăhnliche Situation ist bei Porok„sum erkannt worden: In die Mauer eingefiigt hat 
man zwei Votivaltăre mit der beschrifteten Seite nach aul3en gefunden, Altăre die von zwei 
Decurionen des Munizipiums, P. A elius Malchus und P. Aelius Jacubus dem Gott I .O .M.  
gewidmet worden waren. In  dem Arbeitstagebuch von A. Radnoti aus dem Jahr 1 943 zu den 
Grabungsarbeiten in der Festung von Porolissum werden die bearbeiteten antiken Denkmăler, 
die in die porta principalis sinistra eingefiigt wurden, genau beschrieben (Toth 1 978 S. 63). 

Eine ăhnl iche Situation tritt bei der Wiedererrichtung einiger Festungstore auf: von 
Romita (porta praetoria und principalis sinistra), Giliu (porta decumana), Potaissa ( porta 
praetoria, porta decumana der Festung der Legion V M acedonica) ,  R omu/a (bei  der 
wiedererrichteten Einfassungsmauer der Stadt), Râcari ( ohne zusătzliche Bemerkungen an der 
porta praetoria, der ostlichen Einfassungsmauer, den principia), Arutela (Bivolari)(bei den 
wiedererrichteten principia), Sucidava (bei der wiedererrichteten spăten Einfassungsmauer, die 
in die Zeitspanne 324/328 - 3 78/382 datiert wird), Drobeta (mehrere romische Votiv- und 
Grabmăler sind umgearbeitet und nachtrăglich in die Festungsmauer eingefiigt worden) und 
Dierna ( der Bau aus dem Abschnitt P ist aus Bruchstiicken von Săulen und romischen Bau ten 
errichtet worden) (zur Bibliographie siehe Benea 200 1 S. 1 42 - 1 47). 

Zu diesen Aufdeckungen kommen noch andere neuere hinzu, von Puţinei (Bruchsti.ick 
eines wiederverwendeten Baus, vermutlich von Drobeta gebracht; man kann nicht bestimmen, 
um welche Art von Bau es sich handelt), aus den Thermen von Slăveni, den Festungcn von 
Brâncoveneşti und Ilişua und anderc (Bondoc 200 1 S. 1 5 ;  Popilian, Protase, Zrinyi 1 994 S. 95 -
96; Protase, Gaiu, Marinescu 1 997 S. 47 - 52). 

Man kann das Ausbessern romischcr Bcfcstigungsbautcn, wobci man antikc Denkmalcr 
wiederverwendet hat, nicht durch das Auftreten einer schwierigen Situation in der Provinz oder 
e iner Gefahr zu j enem Zei tpunkt begri.inden . E i ne andere Erk l ărung weis t  auf  e ine  
Bevolkerungsgruppe von Barbaren in Dazien hin,  die den Wert jener Bauten nicht erkannt und 
sie dcshalb als Baumaterial benutzt hat. 

Dic Schwicrigkeiten, die sich bei der Erklărung einer solchen Situation crgeben, haben 
uns veranlasst, im bekannten epigraphischen Material Elemente zu suchcn, dic auch in den 
Nachbarprovinzen Daziens auftreten. 

Das Erforschen des epigraphischen Materials aus den benachbarten Provinzen Scythia 
Minor, Moesia Secunda, Moesia Prima und aus Pannonien hat uns erlaubt, die gcsamte 
Untcrsuchung erneut durchzufiihren, a llerdings mit anderen E lementen zur Daticrung, d ic 
implizitc cine neue Diskussionsbasis fiir das Phănomcn dcr Wicdcrvcrwcndung antikcr l3autci lc 
bei spătromischen Befestigungsbauten darstellen. Unseres Erachtcns ist  dicsc Problcmatik des 
Romischen Reiches noch nicht erforscht worden. 

Unsere Untersuchung beruht hauptsăchlich auf den Inschriften, die in den Bănden i.iber 
die Inschriften aus Scythia Minor, aus Moesia  Superior und jene von Novae veroffentlicht 
wurden (IMS V; IMS I, II, IIl/2 , IV, VI; Bozi lova, Kolendo , Mrozevicz 1 994 ) . In der 

56 



vorl iegenden Arbeit werden wir blol3 einige der bedeutendsten antiken Siedlungen ausfiihrl ich 
schi ldern konnen, wie z.B. Capidava, Novae, Timacum Minus und in einer folgenden Arbeit 
werden wir ăhnl iche Aufdeckungen aus Pannonien und aus den westl ichen Provinzen des 
Reiches untersuchen.  Die beschrănkte Seitenanzahl veranlasst uns, so vorzugehen . 

Fiir die Provinz Scythia  Minor hat das Untersuchen der Stel le,  an der <las bekannte 
epigraphische Material entdeckt wurde, zu folgenden Feststel lungen gefilh�t: Antike Bauten , 
die ins I. - III .  Jh. datiert werden, sind als Baumaterial i n  den bedeutendsten spătromischen 
Festungen wiederverwendet worden. Sie sind bei Capidava, Ulmetum, Troes1111:5, Noviodunum, 
Salsovia, Halmyris und lbida belegt. Wegen Platzmangel, wie vorhin bereits e1wăhnt, werdcn 
wir nur die Entdeckungen von Capidava untersuchen. 

Capidava l iegt am rechten Donauufer zwischen Axiopolis und Troesmis. Aus Traians 
Zeit stammen eine erste steinerne Festung und cin Militărvicus; die Festung ist wăhrend der 
grol3en Gotenzi.ige Mitte des III .  Jhs. zerstort worden. Spăter wurde sie zur Zeit Constantins 
oder Constantius ' II. wiedererr ichtet, und dann noch einmal zur Zeit Justinians. Die letzten 
Militărwohnniveaus werden ins X. - XI. Jh. datiert (Florescu, Florescu, Diaconu 1 958 ;  Doruţiu 
- Boilă 1 980 S. 3 1  - 32). In der spătromischen Festung von Capidava erscheinen die Ehren- und 
Votivinschriften wie folgt: 

- in der Einfassungsmauer der Festung (ein  Grenzstein, dem Kaiser Severus Alexander 
im Jahre 229 gewidmet) (ISM V 8) 

- an der Basis der Mittelwalltiirme: Turm Nr. 1 :  Ehrenmal, T. Iul .  Saturninus ( 1 55 -
1 6 1 )  gew idmet ;  Kalkstei nstele des Cornel ius  P i so ;  Bruchstiick e i  nes Grabdenkmals ;  
Grabdenkmal der Ulpia Flavia; zwischen den Tri.immcrn des Turmes wcitcre Bruchsti.ickc von 
Stelcn (ISM V I O, 3 1 ,  3 5 ,  39, 48, 50) 

- Tunn Nr. 4: an dcr ăul3eren Turmplatte sind Inschriften sichtbar, die dcn Gottheiten 
1 .0 .M.  Tonans und Iuno Regina fiir dic Erhaltung dcr Gcsundhcit des Kaiscrs Antoninus Pius 
gcwidmet wurden; mit  demsclbcn Zwcck fiir die Kaiser Marcus Aurel ius ,  Commodus, L. 
Septimius Severus (Jahr 200), nebst zwei Bruchsti.icken von zerbrochencn und bearbeiteten 
Stelen zur Wiederverwendung (ISM V 1 3 , 1 4, 23,  1 7, 1 8 , 1 9 , 28, 33)  

- Turm Nr.  5 :  d ie Au13enplatte stel lt e in Ehrenmal dar, das 1 .0.M. und luno Regina von 
den Kaisern M. Aurelius und Lucius Verus gewidmet wurde (ISM V 1 5) 

- der Eckturm Nr. 2 :  an der Mauerbasis gibt es cin Ehrenmal, IOM, Fortuna Rcdux und 
Signa Cohortis von L. Ati lius o gewidmct und an dcr Eingangsschwcllc cin Grabmal fi.ir Bassus 
und Tsima (ISM V 1 6, 27, 5 1 )  

- <las Tor links des Turmes Nr. 1 :  iiber dem Grundbau gibt es eine Inschrift, dic bei 
ihrcr Einfiigung tei lweise zerbrochen wurde, C. Iulius Maximus, Sohn des Maximinus Thrax 
gcwidmct (236 - 238); zwei anderc Inschriften, cine Votiv- und cine Grabinschri ft sind an dcr 
Torplatte bcfestigt worden; an der Torschwclle, die nach der Zerstorung Mittc des III .  Jhs . 
repariert wurde, ist cine Stele mit der bcschriftcten Seitc nach unten angebracht wordcn (ISM V 
20, 22, 36, 43) 

- der Mittelwall C :  Bruchstiick eines Grabmals, in  der Antike bei ciner Kanaloffnung 
verwendct (ISM V 26, vielleicht auch 44, 4 7). 

Folglich sind die meisten Măler an den drei Seiten der Tiinne Nr. 4 bzw. I eingefiigt, 
wobei es sich vornehmlich um Jupiter und um Juno gewidmete Ehrenmaler handelt und man 
kann daraus erkenncn, dass der Tcmpel dcr Capitolinischen Triade aus Capidava gcpli.indcrt 
wurdc. Dicsc Arbeitcn konnen relativ lcicht datiert werdcn, nămlich in die zwcite fHilftc des I I I .  

Jhs . ,  als zu Constantins Zeit (wic von dcn Archaologcn erwăhnt) d ie  Festung wicdercrrichtct 
wurde. Als Stelle, an die man diese Măler eingliederte, bevorzugte man die erstc Blockrcihc 
oberhalb des Grundbaus, so dass man sie nie wieder aus den neuen Bauten cntfernen kann. 
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Dieselbe Lage ste l l t  man auch an den ahn l i chen , Jup i ter gcwidmeten Denkmalern von 
Porol issum fest. In der Dobrudscha gibt es die gr6Bten Ăhnl ichkeiten damit bei Ulmetum, wo 
die meisten entweihten Denkmăler 1 .0.M. gewidmet waren (ISM V 62-65, 67, 70, 73) .  

Novae. Mehr als 1 00 Inschriften sind in  dcn vier letzten Jahrzehnten bei Ausgrabungen 
entdeckt und in eincm Band unter Herausgabe von J. Kolendo zusammengefasst wordcn. Mit 
wenigen Ausnahmen wird der Fundort genau angegeben, so dass man ebenfal ls genau die 
Gebăude bestimmen kann, in denen sie wiederverwendet wurden. Die Autoren des Bandes 
haben die Bauplăne des Grabungsortes von Novae, der B ischofsbasi l ika, der principia und des 
valetudinarium h i n z u ge fiigt ,  wo an t ike B audenkmăler  i m  I I .  - I I I .  Jh . i n  Mauern 
wiederverwendet wurden. Die Ziffer des Planes entspricht der Ziffer der Inschrift aus der 
Inschr iftensam mlung.  I n  der Festung gibt es d ie  meis ten  Inschri ften an den Eck- und 
Mittelwalltiirmen, an  den  West- und  Siidtoren. Im Inneren der Festung s ind  d ie  Inschriften 
seltener, jedoch bei der Wiedererrichtung des Hypokaustums und der principia anzutreffen. 
Besonders v i e l e  w i e derverwendete Denkmăler  g ibt es h i n gegen i m  M i tte lsch i ff der 
Bischofskirche (Abschnitt X). Diese sind entweder Votivmăler: 1 0.M Depulso1� l Dolicbenus, 
Ma.rs, Hygia, Aesculapius, Quadriviae, Apollo, Diana, Victoria A ugusta, Roma A eterna, Deus 
Aeternus, Bonus Eventus, Serapis usw. ,  Ehrenaltăre: fiir die Kaiser Traian, Hadrian ,  Marcus 
Aure l i u s ,  L .  S ep t i m i u s  S everus ,  I u l i a  Domna ,  C araca l l a ,  s ena tor i a l e  A l tăre oder  
Grabinschriften .  Jede Wiederverwendung dieser Denkmăler wird in  d ie  spătromische Zeit 
datiert (Bozi lova, Kolcndo, Mrozevicz 1 994 Nr. 43 , 63, 67, 1 7, 86, 87, 94, 64, 66, 1 3 , 1 9 , 23,  
33 ,  90, 9 1 ,  34, 89, 1 07 (Festung - Tore und Turme); 1 8 , 35,  39,  26, 37,  74, 75 ,  79, 1 1 4, 1 1 5 ,  
1 1 8 (pnncipia);  7, 8 ,  1 2 , 1 4, 60, 6 l a, 6 l b, 1 1 6, 1 1 7 ( valetud1narium); 2 1 ,  27, 44, 98 ,  l I O , 7 1 ,  
72, 38 ,  80-83 ,  93 , 99, 1 00, 1 03,  1 08 (Bischofsbasi lika)). 

In der Festung von Novae werden mchrcre Wohnctappen im I. - IV . .  n1 . vermerkt: 
- Die aus Erde gebaute Festung zur Zeit von Claudius (dcr Legion VIII); 
- Zur Zeit der F lavier wird dic Legion I Italica hierhergcbracht, dic cine ncue Fcstung aus 

Erdc erbaut; 
- Zu Traians Zeit  wird die Festung aus Stein neu erbaut; 
- Zur Zeit der Severer wird die Festung tei lweise erneuert; 
- 3 1 6/3 1 7  wird nach ciner massivcn Zcrstorung cin Neubau verzcichnet. Zu dicscr Zeit 

beginnt dic Arbei t  an einem Gebăude mit Pcri stylium auf den Trilmmern des ehemel igcn 
valetudinariums. Bei d ieser Gelegenhe i t  hat man zwei Aescu lap und Hygia gew idmctc 
Inschr iften und  den Sockel  e i ner S i lberstatue der Gott in Hyg ia  aus dem ehema l igen 
Krankcnhaus dcr Festung als Bauteile verwendet (Sarnowski 1 990 S .  227 - 242). 

Folglich entspricht die Wohnetappe, als die Denkmăler als Baumaterial verwendct 
wurden, dem IV. Jh. ,  Zeit zu der man eben diese Wiederverwendung antiker Votiv- abcr vor 
al lem Ehrenmăler verze ichnet .  Zum Zei tpunkt i hrer Entdeckung  war d i c  Lage d i cser 
Denkmăler ăhnlich wie jener von Capidava und anderer Siedlungen aus Scythia Minor. 

Timacum Minus aus Moesia Prima ist die Festung einer Auxiliartruppe in der Nahe des 
Timoc - Ufers. Die Fcstung ist Mitte des II. Jhs. erbaut worden ( 1 44 x 1 1 2 m), die Truppe der 
Garnison war Cohors II Dardanorum; die zweite Wohn- und Bauetappe wird Ende des III. Jhs. 
datiert und im IV. Jh. hat man einen neuen Festungsgilrtel aus Ste in  errichtet. In dieser 
Wohnetappe hat man an der Sild- und Ostsei tc der Festung in  die Einfassungsmaucr antikc 
Baudenkmăler, hauptsăchlich Grabmăler, abcr auch einige Jupiter Paternus, Diana und andcrcn 
gewidmete eingefiigt (Petrovic 1 995 S. 40 - 42). 

In Moes ia  Prima hat man antike Votiv- und Grabmăler bei Viminacium, Naissus, 
Singidunum, Scupi (als Baumaterial bei spăteren Bauten) entdeckt. In dieser Provinz wird noch 
eine andere interessante Erscheinung bemerkt, nămlich das Verwenden von Grabmalern bcim 
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Bauen der Gruften in spătromischer Zeit. Sie bi ldeten die Wănde oder den Grabdeckel ,  ahnlich 
wie im Falle der Funde von Napoca und Potaissa aus der ehemaligen Provinz Dazien. Mit Hi lfe 
des Inventars werden die Funde ins IV. Jh. datiert. Diese Art von Entdeckungen werden den 
Gegenstand einer anderen Arbeit b i lden (IMS I, II, IIl/2, IV, VI). 

S c h lu ssfolgeru ng. D i e  b i sher durchgefiihrte Untersuchung e ines zwar ger ingen 
epigraphischen Materials, <las in  der Antike wiederverwendet wurde, hat ergeben, dass im IV. 
Jh. eine charaktcristische Entweihung sowohl der Tempel als auch der antiken Ehren-, Votiv
und Grabmăler stattgefun den hat .  So lche Făl le  werden auf dem gesamten Gebiet des 
Romischen Reiches verzei chnet ,  im westl i chen wie im ost l i chen Tei l .  Zum Beisp ic l  in 
Germania Prima werden Votivinschriften im Ill. Jh. in  den Mauern der neuen Festungen von 
Alzey und von Ladenburg verwendet, obwohl der Verfasser sie n icht als Folge einer christlich 
orientierten Aktion betrachtet. Archăologische Ausgrabungen haben auch Tempel aufgedeckt, 
die gegen Ende des IV. Jhs .  und im darauf folgenden ihre Tătigkeit plotzlich einstellen (Trier, 
Koblenz, Ober-Olm in der Năhe von Mainz, Pfiilzer Wald neben Kindbach) (Staab 1 994 S. 1 27 
- 1 29). 

Die S i tuation am unteren Lauf der Donau ist nicht einzigartig. Uberraschend ist aber das 
Auftreten dieser Erscheinungen auf dem Gebiet der ehemaligen Provinz Dazien, als ob dieses 
Entweihen vor al lem i n  den S tădten und gleichmăBig auf dem gesamten Terri torium des 
Reiches und auch auBerhalb davon stattgefunden hătte. H inzu kommt noch dic Tatsachc, dass 
auch im nordlich der Donau gelegenen Dazien im 11. -III . Jh. genauso Denkmăler in Festungcn 
veiwendet wurden, wie in den siidlich der Donau gelegenen Provinzen. Die cinzige Erklărung 
dafiir konnte sein,  dass in einer gewissen Periode der constantin ischen Zeit Dazien erncut 
Tei lgebict des Reiches geworden war. Vielleicht enthielt die Ansprache von tricr aus dem Jahr 
297 filr Constantius Chlorus einen wahren Kern! 
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