
7 COMPTES HENDCS 

Diodore V 47, de son temps beaucoup de mots 
indigenes etaient encore employes dans Ies cere
monies des sacrifices et qu'au moins en partie Ies 
sacerdoces du TE:Ae:crT·� pwv ont du etre hereditaires 
dans des familles dont l'hellenisation etait proba
blement de date recente. 

Des graffiti en langue grecque decouverts dans 
Ies fouilles du Sanctuaire, ii y a peu de chose a dire. 
Le plus souvent ( 1 34 cas sur un total de 1 7 5  textes) 
ii s'agit de l 'abreviation 0 ou 0E, pour 0e:(wv) , 
indiquant l'appartenance a la divinite de l'objet 
consacre tout comme, dans d'autres sanctuaires, le 
sigle l<:( poc) ou le:( p6v) .  Beaucoup plus rares sont 
Ies tessons marques de la lettre E ou de la syllabe 
MY, que Lehmann lit : .1:(rrorrTdoc) et µo.\(crTwv) ,  ou 
µu(crq plwv ) ,  ou encore µu( �cre:w�) - Ainsi, dans Ies 
deux cas, ii s'agirait de vases destines aux mystes 
ou ayant servi aux mystes durant la celebration des 
mysteres, qu'il s'agisse du premier degre de l'initia-

tion (µ•J'l)O"L�), ou du degre supeneur ('1:rrorr-;doc). 
II est interessant de noter que Ies tessons ma:ques 
d'une maniere ou de l'autre cessent a partir du r.c 
siecle av. notre ere. S'agit-il la  d'un simple hanrd ? 
La coutume de marquer la poterie utilisee dar.s Ies 
ceremonies se serait-elle perdue ? Toujours est-J 
qu'a partir du rer siecle ii n'existe plus a Samo
thrace des tessons portant des graffiti, bien qu'  a 
l'epoque romaine Ies mysteres des 0wl l\kyoc).m aie:tt 
continue a jouir d'une vogue plus grande que jamaÎ.l'. 

J'ai deja releve, au debut de ce compte re:-tdL, 
le soin accorde a la presentation tcchniqu � de 
l 'ouvrage, ainsi qu'a la qualite des reproductions. 
Ajoutons que Ies deux fascicules sont po·.Irv1Js 
d' i ndices locupletissimi, et l 'on comprendra l ' im]X.· 
tience legitime avec laquelle nous attendrons dcscr
mais la suite d'une publication commencee so•Js 
d'aussi heureux auspices. 

D. M. P lPPIDI 

ANDREAS MOCSY, Die Bevălkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Verlag 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 1959, 276 S.,  mit einer Karte. 

Die Geschichte der romischen Provinzen, die 
in ihren wichtigsten Grundztigen bereits vor acht 
Jahrzehnten von Th. Mommsen dargestellt wurde, 
wird neuerdings eingehend von Forschern unter
sucht, die uber ein sich stiindig vermehrendes Quellen
material verfogen und es mit verfeinerten wissenschaft· 
lichen Arbeitsmethoden auswerten. Dadurch wird 
jener geschichtliche Vorgang genauer umrissen, den 
Fr. Engels kurz und scharf folgendermaBen kennzeich
net : « tiber alle Liinder des Mittelmeerbeckens war 
der nivellierende Hobel der romischen Weltherrschaft 
gefahren, und das jahrhundertelang . . .  Die romische 
Verwaltung und das romische Recht hatten uberali 
die alten Geschlechtverbiinde aufgelost und damit 
den letzten Rest lokaler und nationaler Selbsttiitig
keit )) 1. Es ist nicht leicht, diesen umfassenden Vorgang 
der Nivellierung und Angleichung durch konkrete 
Daten zu veranschaulichen, da die Darstellung seiner 
einzelnen Phasen oder kennzeichnender Einzelztige 
durch das Fehlen historischer Quellen und die 
Zweideutigkeit epigraphischer, namenkundlicher und 
archiiologischer Zeugnisse erschwert wird, die auf 
Volkerschaften bezugnehmen, i.iber die der « ni
vellierende romische Hobel » hinweggegangen ist. 
Es ist u mso wichtiger im einzelnen den Vor
gang aufzuzeigen, wie sich die « Selbsttiitigkeit » 
der eroberten Stiimme aufloste, da damit auch 

1 K. Marx · Fr. Engels, Ausgewiihlte Schriften. 
Bd. II, Moskau, 1 950, S. 2 77.  

die wichtigsten Erscheinungen des wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen, bevolkerungsgeschichtliche:-., ad
ministrativen und kulturellen Lebens in den Pro
vinzen erfaBt werden. Eine solche Zusammenscluiu 
spiegelt nicht nur die soziale und geschichtliche 
Entwicklung in romischer Zeit wider, sondern wirft 
auch ein neues Licht auf die Ausbildung einiJ"er 
neuer Volker im Laufe des Mittelalters. 

In seinem Buch mit dem oben genannten Tite: 
untersucht A. M6csy die demographischen Prol:leme 
und die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiter. 
Pannoniens und stellt das Leben in der Provir.: chir 
mit seiner Veriinderung in romischer Zei: ir. 
ethnischer und kultureller Hinsicht, die den ko:npj
zierten Vorgang der Romanisierung beinhalten. Die 
Monographie besitzt eine besondere Bede•J.tung,  
da  sie die bisher vorliegenden Forschungsergel::nisse 
zusammenfaBt und dabei eine zweckentsprechende 
Arbeitsmethode anwendet, die geeignet ist, h.nftige 
derartige Untersuchungen zu fordern und sofern sic 
auch bei anderen Provinzen gebraucht wird, neue und 
gesicherte Gesichtspunkte zur Geschichte der romi · 
schen Kaiserzeit eroffnen durfte. Trotz aller unvcr
meidlichen Fehler und Irrttimer bei gewissen Einzel
heiten, bedeutet die Arbeit von A. M6csy dur:h .:.ie 
folgerichtige Anwendung seiner Untersuchur.gsr:-.e
thode (wobei in weitem MaBe Inschriften und 
das in ihnen enthaltene Namenmaterial, sowie Angaben 
uber die Siedlungen und Stămme der Provinz heran
gezogen werden) einen wertvollen Beitrag zur :omi-
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schen Geschichte, im besonderen zu cler cler romischen 
Provinzen und ihrer unterworfenen und romanisierten 
V ol kerschafren. 

In cler Einleitung wird ausgefohrt, daB cler Band 
die Geschichte Pannoniens bis zu den Markoman
nenkriegen behandelt, da diese nach cler Ansicht 
des Verfassers « eine ungemein bedeutende Ziisur 
in cler Geschichte von Pannonien mit sich brachten. 
Die beiden ersten Jahrhunderte cler Romerherrschaft 
in Pannonien sind jedoch als eine einheitliche Periode 
der Ausbildung und cler ersten Blute cler Romanisation 
aufzufassen » (S. 1 2). Die Bevolkerungsgeschichte 
von Mark Aurel bis zu Diokletian wird nach den 
gleichen Gesichtspunkten von L. Bark6czy bearbeitet 
werden. Mit einer solchen ktinstlichen Trennung cler 
sozialen und geschichtlichen Entwicklung kann man 
sich aber nicht einverstanden erklăren, schon gar, 
da nicht gesagt wird, worin die Kennzeichen cler 
« ungemein bedeutenden Ziisur » bestehen. Eine solche 
Trennung in mehrere Perioden bedingt als unver
meidliche Folge die Wiederholung einiger Erzăhlungen 
aus cler romischen Geschichte, sowie jenes epigra
phischen und onomastischen Materials, dessen Datie
rung nicht durchgehend klar und gesichert ist und 
zu Irrttimern fohren kann, wie weiter unten zu 

S.  201 gezeigt wird. 

Die Monographie umfaBt zwei groBe Teile. Das 
erste Kapitel des ersten Teiles (S. 1 5  - 80) Studien 
zur Bevi:ilkerungsgeschichte  behandelt systematisch 
die Geschichte cler Stiidte und Distrikte, die ethnische 
Gliederung ihrer Bewohner, die Abgrenzung jedes 
Stammes, den nach Zonen gegliederten Beginn cler 
Romanisierung, wie auch ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Beziehungen. Einen Fortschritt cler Forschung 
bedeuten besonders die Klarung cler ethnischen 
Zusammensetzung cler Bewohner in den verschiedenen 
Gegenden und die riiumliche Verteilung cler einzelnen 
Stiimme. Das zweite Kapitel (S. 8 1  - 1 23)  untersucht 
die Geschichte cler einheimischen Bevolkerung wie 
auch allgemeine Fragen cler gegenuber den eroberten 
Gebieten (Provinzen) angewandten romischen Staats
politik, die Geschichte cler Militiireinheiten, cler 
Legionen und Auxiliartruppen, ihre volkische Zusam· 
mensetzung und die Veriinderungen, denen die Bezie
hungen cler Soldaten zu cler einheimischen Bevolke
rung unterworfen waren. Bei cler Darstellung des 
Wirtschafrslebens wird die Bedeutung des Einflusses 
hervorgehoben, den die Ansiedlung von Kaufleuten 
aus Italien, aus dem Westen und dem Orient auf 
die Bevolkerungsgeschichte austibte. Ntitzlich und 
interessant ist die Darstellung cler romischen Reichs
politik gegentiber cler Urbevolkerung, deren Grund
besitzverhiiltnisse, cler Kennzeichen cler « civitates 
peregrinae », cler Veriinderungen in cler Verleihung 
des Burgerrechtes, die sich in cler Art cler Namen
gebung bei cler bodenstiindigen Bevolkerung wie
derspiegelt und cler Fortdauer einheimischer (kelti-

scher, illyrischer usw.) Namen. Das Kapitel behan
delt abschlieBend '.die Heranziehung cler Urbevolke
rung zum Heeresdienst (Legionen, Auxiliarformationen 
und Flotte) und die Auswirkungen des Romani
sierungsvorganges in  Pannonien. Im dritten Kapitel 
(S. 1 2 7 - 1 3 9) wird eine Ubersicht cler Geschichte 
Pannoniens von Augustus bis Mark Aurel geboten, 
alsa bis zu den Markomannenkriegen, die aber zweck
miiBiger an den Beginn des Buches hiitte gesetzt 
werden konnen. 

Der zweite Teii (S. 1 43 - 276) enthiilt die wich 
tigsten Quellen zur Bevolkerungsgeschichte : die epi· 
graphischen und onomastischen Materialien, die die 
Grundlage cler gesamten Darstellung bilden. Eingangs 
wird die Methode dargelegt, nach cler die Inschriften 
verwertet werden, darauf folgen alphabetische Listen 
mit den « nomina » (gentilicia, « Familiennamen ») 
und « cognomina », von denen die bezeichnendsten 
und hiiufig auch die einzig wichtigen in ethnisch
linguistischer, sowie in geschichtlicher Hinsicht die 
nichtromischen (keltischen, illyrischen, thrakischen, 
semitischen usw.) Namen sind. Ein Katalog cler 
Inschriften (S. 1 99- 264) nach Ortschaften geordnet 
faBt « regestenhaft » die Angaben zusammen, die 
daraus entnommen wurden. Eine Karte Pannoniens 
auf den Innenseiten des Einbandes gibt die Wohnsitze 
cler einzelnen Stiimme und cler wichtigsten Stiidte in  
romischer Zeit wieder. 

Das Buch ist analytisch angelegt ; die zusammenfas
sende Darstellung cler inneren Geschichte cler Provinz 
wird nach cler Behandlung cler einzelnen Zonen, 
Stiimme und Stiidte geboten, sowie jener Faktoren, 
die die soziale und geschichtliche Entwicklung bestim
men, wie Heer, Handel, Entstehung cler Stiidte usw. 
Fur den Leser wiire u mgekehrt eine synthetische 
Behandlung vorzuziehen gewesen, in dem Sinne, 
daB die Dbersicht cler inneren Geschichte cler Provinz, 
wie auch die Darlegung cler Arbeitsmethode an den 
Beginn des Buches zu setzen gewesen wiire. 

Es ist nicht notig und moglich auf alle Ergebnisse 
und behandelten Fragen einzugehen. Deswegen werden 
hier vor allem jene Gesichtspunkte und Probleme 
hervorgehoben werden, die auch die Forschung in 
cler Rumiinischen Volksrepublik beschaftigt. Unter 
diesen scheint die Frage cler Urbevolkerung in Panno· 
nien und die Bestimmung ihrer Stammessitze am 
bedeutendsten zu sein. Hier ergiinzt und verbessert 
clas Buch von A. M6csy die fruheren Forschungser
gebnisse. Nach den Angaben von Plinius (Nat. hist., 
III ,  1 47) und Ptolemiius (II, 14, 2 ;  1 5 ,  2) werden 
die Sitze aller Stiimme aus Pannonien in romischer 
Zeit untersucht und die Art wie sich die Romanisierung 
vollzieht. Von Westen nach Osten, die Sawe entlang, 
zwischen Emona und Neviodunum werden die Tau
risci, Catari,  Latobici , Varciani aufgeziihlt, wobei eine 
moglichst genaue Abgrenzung cler einzelnen Zonen 
erstrebt wird. Die epigraphisch-namenkundlichen 
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Hinweise legen den Schlull nahe, daB bei diesen Stam·  
men der Vorrang der keltischen Komponente gebiihrt, 
wenn auch der norische und illyrische Antei! nicht 
gering ist (vgl. aber weiter unten die Bemerkungen zu 
S. 16, 1 7 ,  2 1 ,  22, 3 1 ,  55 ,  59  usw.). Der romische 
Einflull strahlte zuerst von Aquileja aus, in erster 
Reihe durch Handelsleute. Die romisch-lateinischen 
Elemente stellen vor aliem Veteranen dar, « deducti » 
von staatswegen. Der illyrische Charakter ist bei den 
Stiimmen rings um Siscia stiirker ausgepriigt, am FluB 
Colapis (Kulpa) die Colapiani (die urspriinglich zu 
den illyrischen Japoden gehorten) und die Sisciani. 
Im Grenzgebiet zwischen Pannonia Superior und 
Inferior wohnten die Oseriates und im Norden gegen 
die Drau zu die Iasi ,  an deren Zusammensetzung 
anscheinend illyrische Elemente das Obergewicht 
hatten, ebenso wie auch bei den Stiimmen Seretes 
und Serapilli zwischen Drau und Mur. Ausschliell
lich keltisch sind die Boii (im westlichen Ungarn 
und ostlichen Osterreich, die « civitates Boiorum »), 
auf deren Gebiet sich bedeutende romische Stiidte 
entwickelten (Savaria, Scarabantia usw.). In der 
nordostlichen Ecke von Pannonia Superior wird der 
Volksstamm der Azali angesetz (vgl. unten zu S.55) 
und im nordlichen Pannonia Inferior waren die 

keltischen Eravisci (vgl. unten zu S. 59). Fiir die 
Hercuniates wird eine Richtigstellung gemacht und 
ihr Sitz auf das rechte Ufer des Si6flusses verlegt. 
Es scheinen gleichfalls Kelten ohne illyrische Bei
mischung zu sein. Siidlich der Meczek-Gebirge, im 
Dreiek Drau-Donau bis zum Flusse Vuka wohnten 
die Andizetes in der Umgebung der Stadt Mursa. 
Die Breuci mit einheitlich illyrischen Personennamen 
wohnten siidlich der Andizeten zwischen Drau und 
Sawe. Auf dem Gebiet zwischen den beiden Stiimmen 
wurde unter Hadrian das Munizipium Cibalae angelegt. 
Die Cornacates (bei der Ortschaft mit dem keltischen 
Namen Cornacum) haben mehr illyrische Personen
namen, wenn auch der keltische Einschlag nicht fehlt. 
Zwischen Donau und Save mit dem Zentrum in 
Sirmium (Sirmisch-Mitrowitz) wohnten die Aman· 
tini ; Plinius erwiihnt die « civitas Sirmiensium et 
Amantinorum »,  aber der Verfasser bemerkt, daB 
« unter Sirmienses bloll die Bewohner des Oppidum 
Sirmium und nicht eine selbstiindige kleine Stammes
formation zu verstehen ist » (S. 76). Ober die volkische 
Zugehorigkeit der Amantini macht M6csy keine 
Angaben ; die « barbarischen » Personennamen auf 
dem Gebiet von Sirmium sind aber ausgesprochen 
illyrisch (Dazas, Dasius, Dasmenus in Inschriften 
aus Rom). Im Gegensatz zu fruheren Ansichten, 
verlegt der Verfasser die keltischen Scordisci an das 
ostliche Ende der Zone zwischen Donau und Save. 
« Ihr Namenmaterial ist illyrisch » (S. 78) in romischer 
Zeit, eine Behauptung, for die im einzelnen aufge
zeigt und bewiesen werden miillte (soweit dieses mog
lich ist), welches jene illyrischen Namen sind, aus 

denen der Vorgang der « Illyrisierung » der keltischen 
Skordisker ersichtlich wird. Unsicher ist im Rahmen 
der romischen Provinz die Ansetzung einiger Stiimme 
wie Arviates, Belgites und der Coti ni (vgl. unten S. 605). 

Die Lokalisierung der Stiimme und ihrer Sitze 
grUndet sich auf den Hinweisen, die die literarisch
historischen (geographischen) Quellen geben und 
auf den in den Inschriften enthaltenen Namen. Die 
anepigraphischen archiiologischen Materialien, die 
haufig an sich schon zweideutig sind, konnen in 
geringerem Umfang verwertet werden, wenn sie auch 
vom Verfasser nicht vernachliissigt werden, der 
bergriindeterweise alle nur verwendbaren Quellen 
heranzieht, um ein moglichst umfassendes und getreues 
Bild zu bieten, innerhalb deren sich die Romanisie
rung vollzog. Bei den Inschriften verdienen die 
Personennamen in erster Reihe Beachtung, da diese 
mehr als alle anderen Quellen geeignet sind, etwas 
liber ihre Triiger auszusagen ; gleichzeitig spiegelt 
sich în ihnen die Rechtsstellung ihrer Triiger und 
die Epoche, in der das romische Biirgerrecht verliehen 
worden war, sowie die Volkszugehorigkeit, wenn 
genauere Hinweise wie « domo », « natione » usw. 
fehlten. 

Als Ausgangspunkt for die Auswertung des Na
mensmaterials verfolgt der Verfasser die riiumliche 
und zeitliche Verteilung der Gentilicia und der 
Cognomina. Eine statistische Untersuchung der Gen
tilicia zeigt, daB diese innerhalb des Reichsgebietes 
nicht gleichmiillig auf alle Provinzen verteilt sind, 
sondern in bestimmten Zonen kennzeichnende Son
derziige aufweisen. Bemerkenswert ist der Antei! 
kaiserlicher Gentilicia, die 45 v.H. aller Namen in 
deri Donauprovinzen bilden, I O  v.H. im nordlichen 
Italien, 25 v.H. in Afrika, 1 2  v.H. im siidlichen 
Gallien, in Gallien und in Germanien 19 v.H. (S. 147 -
1 48). Diese Unterschiede in den Verhiiltniszahlen 
stehen mit den Etappen der Verleihung des Biirger· 
rechtes in Zusamenhang. Eine Oberpriifung des Ver· 
breitungsgebietes gewisser Gentilicia und Cognomina 
zeigt, daB sie în einigen Gebieten haufiger, in anderen 
seltener auftreten. Dieses bedeutet, dall der Triiger 
eines bestimmten Namens direkt ader mittelbar 
aus dem Gebiete stammt, wo dieser Name typisch 
und hiiufig ist. Aus der gebietsmiilligen Verteilung der 
Namen konhen alsa Riickschliisse auf die Volkszu
gehi:irigkeit und die Einwanderung gewisser Personen 
gezogen werden. Um das Namensmaterial nach gebiets· 
miilligen Gcsichtspunkten gliedern zu konnen, wurden 
die Namen in « Nomina » und <! Cognomina » geteilt 
und die Inschriften nach Ortschaften und Stiimmen 
gesondert. 

Die Auswertung der Personennamen, sofern sie 
genau und kritisch durchgefohrt wird, kann demnach 
ein neues Licht auf die innere Geschichte einer 
Provinz werfen, wie die iiberzeugenden Ergebnisse 
der Monographie von A. M6csy beweisen (abgesehen 
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von einigen irrigen Zuweisungen ; vgl. unten S.606 - 608 ). 
E ;  muf3 aber darauf hingewiesen werden, daf3 Wester
m .mn 2 bei der Untersuchung der Namen von Sklaven 
u nd Freien zu dem Schluf3 gelangt, daB die durch 
einen Namen angezeigte Volkszugehi:irigkeit nicht 
unbedingt der des Tragers entspricht. So tragen z.B. 
Orientalen, Asiaten, Semiten, Perser, Ăgypter usw. 
griechische Na men, wahrend sich unter ri:imischen 
Namen die iiberwiegende Mehrheit der romanisierten 
Provinzialbevi:ilkerung verbirgt. Was aber Pannonien 
betrifft, so ist es sicher, daB die einheimischen (kelti
schen, illyrischen, norischen usw.) Namen bestimmten 
Volksgruppen eigen sind. Bei der Zuweisung von 
Pcrsonennamen an ein bestimmtes Volkstum ist 
wie auch sonst besondere Vorsicht und kritisches 
Empfinden geboten. 

Eine andere Frage, die vielleicht eine gri:iBere 
Beachtung verdient hatte, ist die soziale Stellung 
der Namenstrager. Es ist bekannt, daB Inschriften •ion 
den Angehi:irigen verschiedener Klassen und sozialer 
Schichten gesetzt wurden, ihrer wirtschaftlichen Lei
stungsfahigkeit nach gehi:irten sie aber im allgemeinen 
vermi:igenden Kreisen an. Eine folgerichtige Beriicksich
tigung dieses U mstandes hatte einige Klarstellungen 
auch for die Frage der sozialen Zusammensetzung 
der Bevi:ilkerung Pannoniens gebracht. Auch hier 
aber bildet die zutreffende Einordnung der Personen
namen in ethnischer und sprachlicher Hinsicht die 
Voraussetzung for giiltige Schliisse, sofern sie der 
g�genwartige Stand zul aBt. 

AuBer der Abgrenzung der Sitze der einzelnen 
Stamme und ihrer sprachlichen Zugehi:irigkeit bringt 
die Arbeit bedeutende Beitrage zur Kenntnis der 
Provinzialverwaltung, zu den « civitates peregrinae », 
von d�nen einige auch zwei Stamme umfassen konnten 
(z. B. die Sirmienses und Amantini). In dem Aufbau 
jcner « civitates » auBern sich einige kennzeichnende 
Sonderziige, die sie von denen in Gallien vi:illig unter
scheiden. Die Aufteilung des Gebietes in pagi und 
viei ist nur ein Kennzeichen der Stadte. Die Verwal
tungseinheiten im Rahmen einer civitas bilden die gentes 
und centuriae, die Mitglieder des Stammesrates, die 
sich aus den fohrenden Kreisen der Bevi:ilkerung 
zusammensetzen und principes genannt werden. Die 
Verwaltungsbezirke der einheimischen Bevi:ilkerung 
stehen unter der militarischen Aufsicht der ri:imischen 
Behi:irden, die durch einen praefectus civitatis aus
geiibt wird, der von dem ri:imischen Oberkommando 
unter den Legionscenturionen ernannt wird. 

In bezug auf die R o m a n i s i e r u n g hebt der 
Verfasser hervor, daB dieser ProzeB vor aliem von drei 
Faktoren bestimmt wurde : das Heer, die Ansiedlung 
von Veteranen und die Zuwanderung romanisierter 
Bewohner in die Provinz. Die Bedeutung der Trup-

2 W. L. Westermann, The slave systems of Qreek 
and Roman antiquity. Philadelphia, 1 955 ,  S. 96 - 102. 

peneinheiten (Legionen, Auxiliarformationen) wird 
griindlich und zutreffend dargestellt, wobei die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgeerscheinungen eini
ger in Verbindung mit dem Heer getroffenen MaB
nahmen hervorgehoben werden (z.B. die Abli:isung 
der missio nummaria durch die missio agraria ) .  In 
einigen Zonen begann die etappenweise Romanisierung 
bereits vor der ri:imischen Eroberung ; der Verfasser 
halt aber einige Behauptungen der antiken Schrift
steller for iibertrieben, wie die des Velleius Paterculus 
(II, 1 10, 5) « in omnibus autem Pannoniis non disci
plinae tantummodo, sed l inguae quoque notltla 
Romanae, plerisque etiam litterarum usus et farniliaris 
animorum erat exercitatio »,  denn « den Beginn der 
Romanisation ki:innen wir in der Art der Obernahme 
lateinischer Namen gut beobachten. Diese Obernahme 
geschah am friihesten in Emona, viei spater bei den 
Boiern, wahrend die Eravisker bereits in der zweiten 
Halfte des 2. Jh. eher lateinische Namen westlichen 
Charakters annahmen » (S. 1 24). Die verschiedenen 
Seiten des provinzialen Lebens, soweit sie sich in 
den Personennamen spiegeln, die Ausbreitung des 
ri:imischen Biirgerrechtes und gewisse Kulte fohren 
A. Mocsy zu dem Schlusse, daB Pannonien bis zu 
den Markomannenkriegen zu den weniger romani
sierten Provinzen gehi:irte. Nicht jedermann wird mit 
einer solchen Anschauung iibereinstimmen, die mit
telbar auch die Tatsache voraussetzt, daB die Roma
nisierung mit jenen Kriegen nicht unterbrochen 
wurde, sondern auch nachher fortgesetzt wurde. 
Auch dieser Umstand zeigt, daB es zweckmaBiger 
gewesen ware, die Bevi:ilkerungsgeschichte der Provinz 
nicht zu teilen und sie einheitlich for die ganze Dauer 
der ri:imischen Besetzung darzustellen. 

Fiir die Geschichte Rumaniens hat die Bezugnahme 
auf Daker und Dazien eine besondere Bedeutung. 
In Verbindung mit den canabae von Carnuntum 
(S. 50) erwahnt der Verfasser, daB in diesem wich
tigen Handelszentrum auch dakische Volksteile wohn
ten. So erscheinen in der ersten Halfte des 2 .  Jh. 
die Freigelassenen C. Valerius Sarnus, Valeria Dio
nyoia domo Sar( mizegetusa) Da ( ciae )  Sup ( erioris ) 
(CIL, I I I, 450 I ). In der legio I I  adiutrix in Aquincum 
(S. 8 1 ,  85) dienten Soldaten, die aus Dazien stammten 
(CIL, I I I, 3556). Auch der Handelsverkehr mit 
Dazien wird aus einigen epigraphischen Zeugnissen 
ersichtlich : ein Pacatu" trieb Handel mit Erzeugnissen 
aus Moesien und wahrscheinlich auch aus Dazien 
(S. 103). Aus dem Stamm der Anarter wird in 
Aquincum eine Iulia Utta E[p]poni f. Florin[a] nati
[on(e)] Anarti[a] (CIL, I I I, 10552 -� 3598) erwahnt. 
Die Tatigkeit eines « interprex Dacorum » (3. Jh.) 
ist in Brigetio bezeugt. Bedeutsam ist auch die Lokali
sierung des Stammes der Cotini, die von Tacitus im 
Barbaricum nordi:istlich von Pannonien erwahnt 
werden ; Ptolemiius verlegt sie aber nach Dazien und 
einige Forscher setzten ihren Namen mit dem der 
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Konivcnot gleich. Bei den zwischen Mursa und 
Cibalae angesetzten Cotini finden sich auch einige 
thrakisch-dakische Namen neben solchen illyrischer 
Herkunft. « Die Namengebung der um Mursa und 
Cibalae herum wohnenden Cotini zeugt von einer 
frischen Gruppe eher barbarischen Charakters, bei 
der sich barbarische (illyrische, thrakische, dakische) 
Namengebung nocht stark hielt » (S. 79). 

A. BODOR 
Wie in anderen iihnlichen Arbeiten finden sich 

auch in der Monographie von A. Mocsy einige 
Obertreibungen und unzutreffende Einzelheiten, was 
bei jeder derartigen Untersuchung unvermeidlich 
ist, die zu irrigen Ri.ickschli.issen fi.ihren. Es ist ni:itig 
diese hier aufzuzeigen und richtigzustellen, wobei 
mit dem wichtigsten und manchmal einzig vorhan· 
denen Quellenmaterial zur Erforschung und Ablei· 
tung der Provinzialbevi:ilkerung und im allgemeinen 
der antiken Volkerschaften begonnen werden soli : 
mit ihren E i g e n n a m e n (Personen· und Ortsna 
men). Diese stellen offensichtlich Sprachsplitter dar, 
Teile des tiiglichen Wortschatzes einer vi:ilkisch und 
sozial gebundenen Gemeinschaft, die sie geschaffen 
hatte und verwendete, wie auch der Verfasser zutref· 
fend bemerkt, dal3 « der Name stofflich zur Sprache 
gehi:irt » (S. 1 44). Ihre geschichtliche und philolo
gische Bedeutung, die immer nachdri.icklicher und 
allgemeiner von der Forschung anerkannt wird, 
gri.indet sich auf zwei Tatsachen : a) eine ausgestorbene 
Sprache (das Illyrische, Keltische, Pannonische, No
rische usw.) ist unvollstiindig und hi:ichst li.ickenhaft 
in ihren Eigennamen erhalten, die es ermi:iglichen 
durch Vergleichung den Charakter der Sprache 
(Phonetik, einen Teii des Wortschatzes und einige a blei· 
tende Suffixe) zu ermitteln ; so sind Namen wie 
Dasius, Dasmenus ausschliel3lich und typisch illyrisch 
und zeigen, dal3 diese Sprache zur Satem-Gruppe 
gehi:irt, ebenso wie Voltreg·, Rega im Keltischen einer 
Kentumsprache angeh,i:iren ; b) in lnschriften wird 
sehr selten die vi:ilkische und sprachliche Zugehi:irig
keit der genannten Personen erwiihnt, die aber auf 
Grund ihrer « barbarischen » (keltischen, illyrischen) 
unri:imischen Personennamen bescimmt oder zumin· 
dest vermutet werden kann. « Die pannonische 
Urbevi:ilkerung trug keltische und illyrische Namen, 
deren Unterscheidung eine schwierige und noch 
immer nicht befriedigend geli:iste Aufgabe der Sprach· 
forschung ist » (S. 1 44), was ebenso zutreffend als 
auch etwas i.ibertrieben ist ; den iilteren Repertorien 
und vergleichenden Untersuchungen (A. Holder, 
R. Vulpe, H. Krahe, I. Gronovszky, A. Mayer u.a.) 
gelang es noch nicht alle Eigennamen zutreffend 
und klar nach ihrer sprachlichen und vi:ilkischen 
Herkunft (pannonisch, keltisch, norisch, illyrisch, 
thrakisch usw). in den verschiedenen, in der Provinz 
Pannonia zusammengefal3ten Gebieten oder anderen 
Zonen zu trennen ; viele irrige Zuweisungen, die 

durch die Fehler oder Li.icken der iilteren keltische::i 
(Holder) oder illyrischen (Krahe, Mayer) Repertorien 
bedingt sind, werden von A. Mocsy in der MehrzaU 
wiederholt und ohne Oberpri.ifung angenommen. Der 
Verfasser hat keine, jederzeit mi:igliche und notwer_· 
dige kritische Sonderung vorgenomen und erwiihn:, 
dal3 da « fi.ir die Problemstellung unserer Arbeit die 
sprachliche Bestimmung der Namen der Urbevi:ilke
rung nur eine sekundiire Bedeutung hat, haben wcr 
auf die sprachliche Analyse der Namen grundsiitzlich 

_verzichtet » (S. 145) .  Es mul3 aber unterstrichen we�
den, dal3 hier keine «etymologisch-sprachwissenschaf:. 
liche Oberpri.ifung » ni:itig war, sondern nur eir.e 
kritische Sichtung und zutreffende Zuweisung der 
Personennamen an die verschiedenen Volksgruppen, 
was noch keine «sprachliche Analyse» erfordert. 
Ohne eine solche eingehende und sorgfaltige Auftei· 
lung (die das Ergebnis einer umfassenden Ober
pri.ifung des Namenmaterials der Vi:ilkerschaften im 
ri:imischen Reich zu sein hiitte) ergeben sich lrrti.imer 
und eine mi:iglicherweise verfehlte Auffassung der 
Dinge. lmmerhin kann die i.iberwiegende Mehrzahl 
der Eigennamen nach Herkunft und vi:ilkischer 
Zugehi:irigkeit bestimmt werden (ohne dal3 es ni:itig 
oder mi:iglich wiire, jedesmal auch eine Etymolo�ie 
zu geben), was begreiflicherweise eine besondere 
Bedeutung in historisch-sozialer und ethnisch-lingui
stischer Hinsicht besitzt. 

ln der wertvollen Arbeit von A. Mocsy macht 
sich der Mangel einer vollstiindigen persi:inlichen 
Oberpri.ifung siimtlicher lnschriften und Eigennamen 
bemerkbar. Ein i.ibertriebenes Vertrauen in die Ergt:b
nisse und Meinungen seiner Vorgiinger, die nicht 
immer einer stiindigen kritischen und folgerichtigen 
Kontrolle unterzogen wurden, bewirkte, dal3 sich ein.ge 
Fehler eingeschlichen haben, die der Arbeit schaden. 
Es wiire in erster Reihe ni:itig gewesen, siimtliche 
Eigennamen aus Pannonien nach ihrer sprachlichen 
Zugehi:irigkeit aufzuteilen, (soweit dieses die gegen· 
wiirtig bestehenden und verwendeten Untersuchun5s· 
methoden, sowie die Erfahrungen des letzten Jahrhun· 
derts auf dem Gebiete der vergleichenden Sprach
und Namenkunde der antiken V i:ilkerschaften zulassen), 
um damit zur Kliirung folgender zwei geschichtlich 
wichtigen Probleme beizutragen : a) einer genaue�en 
Feststellung der ethnisch-linguistischen Zugehi:irigkeit 
jeden Stammes und jeder Zone in Pannonien, .Jm 
eine zumindest ungefahre Grenzlinie zwischen kelti
schen (norisch-pannonischen) und venetischen Volks
teilen der Kentumgruppe und den illyrischen Ele
menten (satem) auf dem Gebiete der ri:imischen 
Provinz zu ziehen ; b) den Ablauf der Romanisierang 
zu verfolgen, der sich in erster Reihe in dem Wechsel 
der « barbarischen » Personennamen mit ri:imischen 
Namen iiul3ert und der aufmerksamer und eir.ge· 
hender vom Verfasser hiitte beri.icksichtigt werden 
mi.issen. 
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Um em1ge « Einzelheiten » richtigzustellen und 
damit zur Verbesserung des Buches im Hinblick auf 
eine Neuauflage beizutragen, werden die 11achstehenden 
Bemerkungen uber die Personennamen und die 
cthnisch-linguistische Zugehi:irigkeit cler Bevi:ilkerung 

in Pannonien gemacht, bzw. einige epigraphische 
Angaben richtiggestellt. Die Aufziihlung erfolgt nach 
den Seitenzahlen des Buches und ist nicht nach 
Problemen oder Kategorien g<;'ordnet. 

Seite 16, zu Emona « illyrisch sind : Ampo, Fronto, 
Lucius, Pletor, Plotinus, Plunco, Rega und die aus 
dem Wortstamm Volt- gebildeten Namen ». Von 
diesen Namen (Fronto und Lucius sind offensichtlich 
ri:imisch) ki:innen nur die mit Volt- gebildeten, teil
weise illyrisch sein. Der Rest ist keltisch-pannonisch. 

S.  1 7 , « norischer Name Avitus » ;  cler Name ist 
eindeutig ri:imisch Avitus. 

S. 2 1 ,  Neviodunum, Latobici, Varciani, « clas illy
rische Element ist zahlenmiil3ig unbedeutend (Lucius, 
Titus) » ;  die beiden Namen sind aber ri:imisch, so dal3 
clas illyrische Eleme!lt nicht « zahlenmăl3ig unbedeu
tend » ist, sondern vi:illig fehlt. 

S.  22, « . . .  wiire cler Name eines stadtromi
schen Soldaten F. Iavius Respectus cler von den 
Varciani stammt und dessen Name Iavius illyrisch 
ist (Dobo), Beweis for die illyrische Sprache des 
Stammes ». Es handelt sich um die Inschrift CIL, 
VI, 3257 « IAVIVS RESPECTVS », eine irnge 
Lesung, die (im Jahre 1 902) in CIL, VI, 32785 a in 
T. Flavius Respectus richtiggestellt wurde, ein vi:illig 
ri:imischer Name, cler nichts mit dem angeblichen 
Illyrier « Iavius, !avido » (SCIV, XI, 1 960, S. 407 -

408) zu tun hat. 
S.  3 1 ,  zu den keltischen Boiern « es kommen 

kaum einige illyrischen Nam�n vor (Annitio, Rle
gissa ? Telavia ? usw.) ». Diese sind aber keltisch. 

S.  5 5 ,  « clas Namenmaterial cler Azalen ist 
gri:il3tenteils illyrisch (Aicea, Rato, Rreucus, Dases, 
Dasmenus, Qermus, Lascus, Liccaius, Lucius, Madena, 
Racio ) ,  cler keltische Charakter ist minder priignant 
(Atto, Aturo, Rusturo, Cilianus, Saca, Vivenia) ». 
Die Sachlage ist tatsăchlich gerade um6ekehrt, da 
Aicea, Qermus ( ?),  Lascus, Racio u.a. keltische Namen 
sind, andere ri:imisch (Lucius ) ,  die illyrische Kompo
nente (Dases, Dasmenus ; Rato und Breucus konnen 
aus dem sUdlichen Pannonien eingewandert scin) 
klar ausgeprăgt, aber zahlenmăl3ig wenig umfangreich 
ist ; die Azalen waren eine Mischung von Illyriern und 
Kelten, von denen die letzteren viei zahlreicher waren. 

S.  59, zu den Eraviskern, dal3 « dieser Stamm 
bei Tacitus als ein illyrisch sprechendes Volk erwăhnt 
ist (L. Nagy, in AE, 1 930, 242 ; T. Nagy, in AE, 
195 5 ,  234) », was falsch ist und die angefuhrten Litera
turhinweise den Verfasser dabei nicht stiltzen, da die 
Stelle bei Tacitus, Qerm. 28 blol3 lautet « eodem adhuc 
sermone, institutis, moribus utantur (Aravisci et 
Osi) » ;  es ist hier also nicht von cler « illyrischen 

Sprache » die Rede, ein Zusatz den em1ge modern� 
Herausgeber und Kommentatoren machten in cler 
falschen Voraussetzung, da13 die Eravisker Illyrier 
gewesen seien 3• Von den 9 von M6csy aufgeziihlten 
« illyrischen » Namen ist nur Rato sicher, lara wahr
scheinlich illyrisch ; cler Rest (Rusia, Matsiu, Tuio 
usw.) sind offensichtlich keltisch. 

S.  76, bei Cibalae wird erwăhnt ein « decurio, 
dessen cognomen illyrische Abstammung andeutet 
(Fronto, CIL, II I ,  3267 M. Ulpius Fronto Aemi· 

lianus) », eine irrige Behauptung, da Fronto ein rein 
romischer Name ist und sein Trăger welcher Her ·  
kunft immer sein konnte (illyrisch, keltisch, thrako · 
ri:imisch usw.). 

S. 143, Anm. 2, cler Verfasser des Buches Die 
rămische Namengebung ( 1 937) ,  heil3t B. Doer, nicht 
« Doehr ». 

Zur Liste cler Cognomina (S. 162 - 197) ist fol
gendes zu bemerken : 

S. 162 ,  Acrabanis (CIL, III ,  4367) « Krahe hăit 
ihn irrig for illyrisch. Dagegen 
( 195 1 )  », cler semitisch-syrische 
Namens wurde aber bereits 1 900 

richtig bei Kraft 
Charakter diese� 

(Thesaurus linguaf 
Lat . ,  I ,  S. 429 « nom. vir. originis, ut videtur, Semi
ticae » und von anderen vor Kraft, vgl. SCL, VIII ,  
1 957 ,  S. 3 4 - 35)  festgestellt. Den « illyrischen 
Charakter » und die falsche i.-e. Etymologie, die 
H. Krahe for den semitischen Namen Acrabanis 
erfunden hatte, liel3en einige Sprachforscher bis in 
die letzte Zeit gelten. 

S. 164, Anamus, vgl. Adnama, ki:innte « vielleicht 
aber syrisch » sein (CIL, I I I ,  1 1083) ; aber auf S. 243, 
Nr. 1 5 8/5 ist er « wahrscheinlich Eingeborene », also 
entweder keltisch oder semitisch. Tatsăchlich ist 
cler Name und sein Trăger keltisch und gehi:irt zu 
einer Truppeneinheit aus Syrien, die nach Pannonien 
verlegt wurde. - Anbo « illyrisch ? », aus dem Zusam
menhang (AE, 1 928, S. 242) . . .  otatu Anbo (nis) ,  
Meduli via Tuionis ergibt sich aber eindeutig cler 
keltische Charakter. 

S. 166, « B!acco vielleicht illyrisch, vgl. Endung 
-cca und Bla- edarus ». Eine solche Trennung des 
Namens (an Stelle von Rlaed-arus) hătte cler Verfasser 
vermeiden sollen, nachdem er « auf sprachliche 
Analyse cler Namen grundsătzlich verzichtet » hatte 
(S. 145) .  Rlacco kann nicht illyrisch sein, er ist 
keltisch. 

S. 167 ,  « Blegissa illyrisch ?» ; hi:ichst unwahr
scheinlich, cler Name ist keltisch. 

S. 1 7 1 ,  Daeipora lib(erta), « thrakisch (Alfoldi, 
Siebb. 40, 14) », AE, XXI, 1 90 1 ,  67 ; cler thrakische 
Ursprung ist aber nicht wahrscheinlich, cler Eindruck 
von Alfoldi irrig ; eher ein keltischer Name. -

3 Vgl. J. Fitz, Herkunft und Ethnikum der Eravis
ker, in « Acta Antiqua », Budapest, VI, 1 958 ,  S. 
395 - 405.  
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Das (s)es, das Beispiel Nr. 233/ 10  (S. 263) ist tatsăch
lich Dazas, CIL, X, 3375  L. Valerius Dazantis 
f(ilius) Ispanus. - Das (s)ius, Nr. 1 1 1 / 1 2  (S. 224), 
CIL, III, 10947 Dasius C. Farracis Iucundi (servus) ; 
die Bemerkung « Italiker, Iucundus war vielleicht 
auch Freigelassener » ist irrig, der Illyrier Dasius ist 
Sklave von C. Farrax Iucundus. 

S.  1 72,  Dento Nr. 1 1 1 / 1 6  wăre « illyrisch, Krahe, 
4 1  » ;  der Name ist aber Denio (CIL, III, 284 7) oder 
fehlerhaft for Dento geschrieben, der offensichtlich 
romisch ist. - « Dinius thrakisch, Alfoldi, Krahe, 
42 », Nr. 1 48/ 1 (S. 230) ist eher keltisch, CIL, III, 
1 5 996, 3 IARCIVS DINII, moglicherweise « Marcius » 
oder « Larcius ». 

S. 1 73 ,  EVSCINVS, CIL, VI, 32640 « irrig statt 
Fuscinus ? ». Die Frage ist i.iberflussig, da sicher F 
an Stelle von E geschrieben sein sollte (CIL, VI, 
Index S.  1 7). 

S .  1 7 5 ,  « Fronto teils illyrischer Name, Krahe, 
5 2  », unzutreffend, da eindeutig romischer Name. -
Qarvo 1 35 / 1  Aravisca « illyrisch, Betz, Laur. Aqu. 
I 4 » ist gleichfalls unrichtig, da die ganze Familie 
typisch keltische Namen trăgt (Ana Garvonis f. natione 
Araviscam, Curmisagius, Vercondarius, Adiaturix). -
Qermus « illyrisch ? Holder, Krahe, 54 » ist wahr
scheinlich ein keltischer Name, bei den Illyriern 
unbekannt. 

S. 1 76,  Hanicus (CIL, III, 4367) « wahrschein· 
lich syrisch », ist sicher syrisch als Bruder des Acra
banis (oben, zu S.  1 62). - Iantumalius « vielleicht 
illyrisierte Form >; aus Iantumarius ; ein keltischer 
Name konnte aber nur romanisiert, nicht « illyrisiert » 
werden. - Iarcius « sonst unbekannt >; ist wahr
scheinlich Larcius oder Marcius (oben, zu S. 1 72).  

S. 177, Landio « illyrisch, Krahe, 62  » ist auch 
keltisch aus Norditalien. 

S. 1 78 ,  Leucaspis « makedonisch ? », offensicht
lich griechischer Name, den ein Orientale trug, der 
was immer sein konnte. 

S. 1 8 2, Neatomarus « keltisch vielleicht statt 
Nertomarus » ;  sicher falsche Schreibung oder Lesung 
for NERTOMARVS. 

S.  188, Sabrus « ohne Analogie >1 (AE, 1 907, 
233) kann Sabinus gelesen werden. 

S. 1 90, Silmius « vielleicht korrupte Lesung » 
(CIL, VIII, 9765 ) ; in CIL, VIII, Index ( 1 942), S. 1 1 5 
wird hypothetisch « Silamius » gelesen ; moglicher
weise Silvanus. 

S. 1 93 ,  Tevegetus « Krahe, 1 15 ,  illyrisch ?>; ist 
sicher keltisch, wie der Zusammenhang zeigt (Telavia 
Tevegeti 1. Prima, Sasulus T.f. Renatus). - Trop himus 
« hăufiger in Norditalien und Dalmatien » ist ein 
griechischer Name, typisch bei Orientalen . 

S. 1 97 ,  Zanis « wahrscheinlich syrisch », CIL, 
III, 437 1 in einer Inschrift, in der « alle Syrer » sind, 
ist der gleichen Herkunft und trăgt einen semitischen 
Namen, nicht nur « wahrscheinlich ». 

Der nach Orten in der Provinz angeordr.ete 
I n s c h r ifte n k a t a l o g  u mfaBt alle Materialien, die 
der Ansicht des Verfassers nach aus der Zeit vor Mark 
Aurel stammen (in einigen Făllen irrte er sich, wie 
auf S. 20 1  Nr. 2/5) Man wird aber bedauern, daB 
wahrscheinlich um den U mfang des Buches n.cht 
zu vergrol3ern, der Inhalt der Inschriften « nur 
regestenhaft angegeben » ist (S. 1 99), was die \' er
wendung des Verzeichnisses erschwert. Der ganze 
Text ist in der gleichen Schriftform gedruckt, obwohl 
die Inschriften besser mit Kursivbuchstaben von den 
Literaturhinweisen und den Kommentaren zu trennen 
gewesen wăren, um lrrti.imer zu vermeiden und den 
modernen Text vom antiken zu unterscheiden. Wenn 
auf S. 201  bei Nr. 2/5 « Altar for IOMD . . .  » klar 
ist, daB die Inschrift mit IOMD beginnt, so konnte 
andererseits, z.B. Nr. 29/2 « Altar Naturae >1, 45/5 
« Altar Silvano Aug. », 46/ 1 « Altar Neptuno »,  
57 / 1 2  « Altar Cereri Aug. » usw. zu MiBverstănC.nis
sen AnlaB geben, da man meinen konnte, die Insc1rift 
selbst finge mit « Altar » an. Andererseits erscheint 
es i.iberfli.issig die doppelte Zăhlung der Inschriften 
auch dort beizubehalten, wo von einem Ort nur �ine 
lnschrift bekannt ist (z.B. 65 / 1 - 7 1 / 1 ,  82/ 1 - 88/ 1 ) .  
E s  wăre zweckmăBiger gewesen, die Inschriften ohne 
« Bruchstriche » fortlaufend zu nummerieren und die 
Zahlen durch kursiven oder fetten Druck hervcrzu
heben. 

S. 20 1 ,  Nr. 2/5 Emona, Altar « IOMD (oli
cheno)/.Valerius/Aelianus/ sign. leg. XIII Gem. » 
(« Jahrbuch for Altertumskunde >1, VII, 1 9 1 3  S.  
203 = Hoffiller-Saria, Inschr. ]ugosl„ Nr. 1 5 7) mic 
folgendem Kommentar « die Legion stand seit Trajan 
in Dazien, so stammt der Altar noch aus dem I .  
Jh. Daher ist die Ergănzung IOMD (olicheno) kaum 
wahrscheinlich. Der Signifer ist eher ltaliker aus 
Westpannonien ». Man hat den Eindruck, daB der 
Verfasser (um den Stoff seines « vormarkomanni
schen » Bandes zu vermehren) die Hypothesen er
zwingt und dabei auBer acht lăBt, daB Ritterling bereits 
1924 (RE, XII, 1 722) zeigte, daB der Votivaltar dc-s 
Valerius Aelianus aus dem 3 .Jh. stammt, ebensc wie 
die Inschriften (CIL, III, 3844 ; 1 4354 ,  10), die von 
den Angehorigen einiger nach Pannonien abkom· 
mandierten Truppeneinheiten gesetzt worden waren. 

S.  226, « Eisenstandt » und S. 227 ,  « Eisenstand » 
sind Druckfehler for Eisenstadt. 

S. 228, Nr. 1 3 1 /3 wird der keltische Namen 
Casata Magiona als « Magiona = Magionis f. » 
erklărt ; es ist aber ein weiblicher keltischer 1'"ame, 
der auch in CIL, III, 5 220 bezeugt ist ; in Dazien : 
Iulia Magiona (AISC, V, S. 293). 

S.  234, Nr. 1 5 3 /47 « Ulpius stammt vieLeicht 
aus dem Westen », S. 235 ,  Nr. 1 54/5 « Antonius 
stammt aus dem Osten » - i.iberfli.issige, nicht beleg
bare Behauptungen, da sowohl Ulpius, als auch An· 
tonius aus jeder Zone des Imperiu ms stammen kor.nten. 
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S. 256, Nr. 1 97/3 (CIL, III, 3 366) Raudomaeus 
konnte Raudomarus ( ?) sein. 

S.  258, Nr. 205/36 (Intercisa, I, 58)  . . .  esrini 
[f. Ne]rtus, mul3 ESBINI gelesen werden, wie auf 
der Photographie klar ersichtlich ist (vgl. SCIV, 
X,  1 959,  S. 1 96), der keltische Name Esbinus. 

S. 260, Nr. 2 1 7  / l (CIL, III, 3 283) T. Aurelius 
Avitus vet. leg. II  adi., wird datiert um die « Mitte 
des 2 .Jh. ; Aurelius stammt aus dem Westen » ;  
wahrscheinlich ist er aber erst nach Mark Aurel 
anzusetzen, vielleicht in das 3 .Jh. und konnte woher 
immer stammen. 

Trotz dieser angezeigten Fehler von geringerer 
Bedeutung (deren Anzahl sich noch vermehren lieBe), 
steht es aul3er Zweifel, daf3 die Arbeit iiber die 
Bevolkerung Pannoniens bis zu den Markomannen -
kriegen durch ihren U mfang, den Reichtum des 
verarbeiteten Materials und die Beherrschung des 
Stoffes, ihre Auffassung, die Făhigkeit der zusammen
fassenden Darstellung und ihren klaren Stil eine 
wertvolle und niitzliche Leistung darstellt. 

I. I. RUSSU 

M. E. MACCOH H I'. A. IIYI'A qEHKOBA, IIap<ft1tHcKue pumoHbl Hucbi. ToM I V  (I rhyta partici 
di Nisa, dal tesoro culturale del papalo turcmeno) , Accademia di Scienze della R.S.S. de� 

Turkmenistan, Ashabad, 1959, 226 pp.,  42 figg. nel testa, CXX tavv. 

Nella Repubblica sovietica del Turkmenistan, 
non lungi dalia capitale Asahabad (circa 1 8  km. nord
ovest), si elevano due grandiosi complessi di rovine 
che, nella denominazione popolare di Nuova Nisa 
(Tiaze-Noussal) e Vecchia Nissa (Koyne-Noussal) 
hanno conservato attraverso i secoli ! 'antico nome 
di Nisa, capitale dell'impero partico, nella forma 
trasmessa in una laconica notizia d' Isidoro di Charax 
(« Nisafa, la citta dei Parti, con le cripte dei re »). 

Dopo quattro campagne limitate a sondaggi e 
ricerche preliminari ( 1 930 - 3 1 ,  1 934 - 36), la missione 
archeologica del Turkmenistan ha iniziato nel 1 946 
una serie di campagne sistematiche. Lo scavo tuttora 
in corso, lungo, laborioso, irto d'insospettate dif
ficolta ha dato risultati superiori a ogni aspettativa 
sui piu diversi problemi di vita e d'arte dell'antica 
Parthia ; risultati tanto piu preziosi qualora si consi
deri la mancanza di notizie circostanziate su questo 
lontano impero che ha ritenuto l'attenzione di sto
rici e cronisti dell'antichita principalmente per la 
sua accanita ostilita e per le sue lotte incessanti dap
prima contro i Seleucidi, piu tardi contro l 'impero 
romano. 

Di cosi ricca messe di dati archeologici relativi 
all'economia, alia cultura materiale, alia lingua e 
all'arte partica, il presente volume ci offre la scoperta 
che pu6 considerarsi la piu sensazionale : una serie di 
rhyta d'avorio (ricavati in denti di elefante), ricca
mente decorati, che vengono ad arricchire le cate
gorie finora conosciute di vasellame di lusso. La 
presentazione di questi vasi e preceduta da un breve e 
chiaro rapporto sulla situazione topografica generale 
delia Nuova e delia Vecchia Nisa - necessaria intro
duzione per un migliore intendimento dell'eccezio
nalissimo materiale presentato. Nuova Nisa, gia 

esistente quale centro urbano in epoca arcaica, diventa 
nel III secolo capitale del regno partico ; essa era difesa 
da una cinta di mura in mattoni crudi, rinforzata da 
torri rettangolari e conteneva quartieri d'abitazione, 
edifici amministrativi e religiosi nonche un'acropoli, a 
sua volta fortificata, con arsenale, granai e depositi 
di vino. Non lontano dalie mura, la necropoli delia 
nobilta parta ; e, tutt'intorno, un vasto quartiere extra· 
urbano, con rare case sparse fra vigne e giardini, 
appartenenti ai padroni di schiavi. 

A sud-est di Nuova Nisa si elevava un a ltro 
complesso fortificato che corrisponde all'attuale 
Vecchia Nisa, residenza e feudo degli Arsacidi, il cui 
nome antico si e potuto stabilire in base a un'iscri· 
zione recentemente scoperta e decifrata : Mithrida· 
tokert. Fondata dunque da Mitridate I, come 
si puo dedurre dai suo stesso nome, questa citta
della segui i destini delia dinastia degli Arsacidi ; e 

mentre Nuova Nisa, centro urbano ben anteriore alia 
prima dinastia parta, continuo a vivere con alterne 
vicende sino al XIX secole e.n.,  Vecchia Nisa cadde 
per sempre, verso la fine del III  secolo e.n.,  quando 
cadde la famiglia degli Arsacidi e trionf6 quella 
dei Sassanidi. 

E Vecchia Nisa che ritiene la nostra attenzione, 
perche ivi sono stati scoperti i singolari vasi d'avorio. 
In essa sono venuti in luce due principali complessi : 
quello meridionale con il palazzo, i templi, una grande 
sala di udienza circondata da tutta una serie di locali 
di parata ; e quello settentrionale contenente grandi 
dolii per il vino, gli archivi economici del regno par· 
tico - piu di 2 OOO iscrizioni, tracciate con colo re nero 
su pezzi di terracotta (ostraka) - e una grande dimora 
a pianta quadrata di circa 60m. di lato. Tale casa, 
con grossi muri perimetrali senza finestre, aveva una 
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