
ZUR GESCHICHTE DER STADT IN KLEINSKYTHIEN IN DER SPÂTANTIKE. 
EIN EPIGRAPHISCHER BEITRAG 

EMILIAN POPESCU 

Den Stădten in der Spătantike hat man in den letzten 15 Jahren ein besonderes Inter
esse gezeigt. Vorzugsweise wurde dieses Problem als Rahmenthema anlăBlich des XI. Interna
tionalen Kongresses fiir Byzantinistik in Miinchen (1957) und in Ochrid (1961) behandelt 1• 

Seitdem sind mehr oder minder umfangreiche Studien erschienen und es ist Tatsache, daB unsere 
Kenntnisse auf diesem Gebiet bereichert und vertieft wurden. Dazu haben die vielseit.ige Erfor
schung der literarischen und juristischen Quellen, sowie die archăologischen Zeugnisse beigetragen. 
Die Inschriften wurden jedoch in geringerem MaBe in Betracht gezogen. Der Grund dafi.ir war, 
daB die Inschriften aus dieser Zeit verhăltnismăGig gering an Zahl sind. und da.B die bisber ent
deckten noch nicht studiert und in Corpora gesammelt worden sind. Wegen dieser Situation 
hat sich die Benutzung des epigraphischen Materials als schwierig erwiesen. Es gibt ău.Berst 
wenige Inschriftencorpora betreffend diese Zeitspanne, und trotz zahlreicher Anregungen in dieser 
Richtung bemerkt man keine wesentliche Fortschritte. 

Immerhin ist es bedauerlich, diese Situation festzustellen, denn die Inschriften im Zusam
menhang mit den archăologischen Angaben stellen fiir die Geschichte der Stădte und vor 
allem fiir ihre spezifische Situation in verschiedenen Provinzen des Reiches das bedeutendste 
Material dar. Die literarischen Quellen beziehen sich vornehmlich auf die gro.Ben Stădte, die im
stande waren, leichter als die kleineren die herkommlichen Verwaltungsformen der griechisch
romischen Stadt aufrecht zu erhalten ; die juristische lJberlieferung ist auch von beschrănkter 
Bedeutung, denn die Gesetze traten nicht immer und i.iberall in den entfernsten Gegenden des 
Imperiums in Kraft. 

Bislang gibt es i.iber die Stădte der Scythia Minor in der Spătantike keine systematischc 
Studie. Spărliche Angaben dari.iber kann man nur in allgemeinenArbeiten, wie in der Geschichte 
der Dobrudscha 2 und im ersten Band der Geschichte Rumăniens 3 finden. 

In dem vorliegenden Beitrag werde ich versuchen, gewisse Aspekte der Stădte der Dobrud
scha im 4. -6. Jh. vornehmlich aufgrund des epigraphischen Materials vorzulegen. In den letz
ten 2 Jahrcn habe ich mich bemi.iht, alle spătgriechischen und spatlateinischen lnschriften 
aus Rumanien in einem Corpus zu sammeln, und diese Arbeit hat mich auch zu Ergebnissen hin
sichtlich der Geschichte der Stădte Kleinskythiens gefi.ihrt, die ich teilweise erwahnen werde. 

Von Anfang an muB hervorgehoben werden, da.B die bisher in Kleinskythien entdeckten 
Inschriften ebenso wie in anderen Provinzen des Reiches gering an Zahl, fragmentarisch und dem
zufolge arm an Einzelheiten sind. Darum sollen ihre Angaben im Zusammenhang und im Ver
gleich mit der Situation anderer Orte beri.icksichtigt werden. Die Anzahl der epigraphischen Denk
mâler ist in direkter Verbindung mit dem Wirkungsgrad der romischen Herrschaft in der 
Dobrudscha; wir besitzen namlich mehr Inschriften aus dem 4. und 6. Jh., der Zeit einer Wieder-

1 Ernst Kirsten, Die byzantinische Stadt, Berichte zum XI. 
Internationalen Byzanlinisten-Kongrep, Miinchen, 1958, V, 
3; D. A. Zakythinos und P. Lemerle, Diskussion-Beitrăge 
zum X I. Internationalen Byzantinisten-Kongre{J, Miinchen, 
1958, (erschienen 1961) S. 75 ff.; Actes du XIJ• Congres des 
Etudes byzanlines, I, Ochrid, 10-16, sept. 1961, S. 1-66, 
279-291. 

z Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bukarest, 
1938, S. 280 ff.; I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Bukarest, 

1968, S. 369 ff. Den neuen Aufsatz von I. Barnea, Les vil/es 
de la Scythia Minor au cours des V'- VI' siecles, Asoc. In
tern. d'Etudes du sud-est europeen, Bulletin, X, 1972, 2, 
S. 143-177, kann man nicht als einen neuen Beitrag zu die
sem Problem betrachten, da er blolJ die Ausfiihrungen von 
R. Vulpe und I. Barnea in den soeben angefiihrtcn Arbeiten 
wiederholt. 

3 Istoria Romdniei, I, Bukarest, 1960, S. 580 ff. 
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belebung des romischen Lebens, als aus dem 5. Jh., das als Krisenzeit ftir die ganze Provinz 
gilt 4• 

Bei dieser Gelegenheit werden wir nur einige Aspekte des Stadtwesens im 4. -6. Jh. auf 
dem Territorium der Dobrudscha untersuchen, vornehmlich werden wir die Weise, wie die 
grundsătzlichen Verwaltungsformen - Volksversammlung, Kurie und Magistratus - sich im 
Laufe der Zeit entwickelten ; darti.ber hinaus werden wir auch die Stadt als Mittelpunkt des wirt
schaftlichen und religiosen Lebens behandeln. 

Der Stadtbegriff der polis-civitas der griechischen und friihromischen Zeit hat in der Spăt
antike seinen Sinn geăndert 5 • Dazu haben ăuBere und innere Tatsachen beigetragen, die sowohl 
die Stadt griechischer als auch romischer Tradition umwandelten. Unter den wichtigsten Folgen 
dieser Entwicklung sei zuerst der allmăhliche Verlust der Munizipalautonomie erwăhnt, die durch 
die Reichsverwaltung ersetzt wurde. Ferner hat die Rolle der wichtigsten VerwaltungsorgaLe -
der Volksversammlung und der Kurie - so sehr abgenomen, daB sie fast entmachtet W'.ll'de 
oder sogar fast verschwand. An ihre Stelle ist ein Personenkreis wohlhabender Biirger getreten, 
die zusammen mit dem Bischof alle der Stadt noch verbliebenen Aufgaben wahrnahmen, vor aliem 
die Verwaltung des munizipalen Vermogens, die Aufsicht liber die stădtischen Bauten und die 
Vertretung der Stadt gegenti.ber der Reichsverwaltung. Zuerst borte die Volksversammlung auf 
zu funktionieren. Selbst wenn wir manchmal in Dokumenten ihren Namen antreffen, so bedeutet 
das nicht, daB sie regelmăBige Arbeitssitzungen hielt, sondern nur zufăllig und anlăBlich der 
Ankiindigung wichtiger Nachrichten, der Vorlesung kaiserlicher Briefe oder in extremen Situa
tionen einberufen wurde 6 • 

Die Kurie befindet sich fortwăhrend in Krise aus Mangel an decuriones. Was bisher <lazu 
beigetragen hatte, daB die wohlhabenden Biirger gern die groBen Ausgaben verschiedener munera 
ti.bernahmen, war einerseits, ihr Patriotismus ftir die eigene Stadt, andererseits die hohe Stelle 
in der Gesellschaft und die Privilegien, die ihnen der Kurialengrad bot. Nach der Abschaffung 
der Stadtautonomie wird das patriotische Geftihl immer schwăcher. Von da an gab es nichts, 
was die Kurialen dazu bewegen konnte, die schweren Bti.rden offentlicher Dienste zu ti.berneh
men. lhre ehrenvolle Stellung und ihre Privilegien als Mitglieder der Kurie wurden von denen 
der Beamten der Reichsverwaltung in den Schatten gestellt. Die vornehmen Bti.rger strebten nun 
eine Stelle in der Zentralverwaltung zu erlangen oder senatores zu werden. Die munizipalen 
munera waren eine schwere Last geworden, denn zu den ti.blichen Ausgaben fti.r die eigene Stadt 
kam die immer mehr zunehmende Steuer for die Reichsverwaltung. Das tief in die politischo 
und okonomische Krise versunkene Reich benotigte immer mehr Geld, und die Kurialen waren 
for die Eintreibung der Steuer mit ihrem eigenen Vermogen verantwortlich. Dies war auch ein 
Grund, der die vornehmen Bi.irger <lazu bestimmte, jede Gelegenheit zu suchen, das Kurialen
amt in der eigenen Stadt zu vermeiden und eine Stelle in der Provinzialverwaltung zu finden. 
Aber die Kaiser bemti.hten sich durch zahlreiche MaBnahmen, den Stădten eine genti.gende Zahl 
von Kurialen zu sichern und dementsprechend erlief3en sie zwischen den J ahren 312 -348 nicht 
weniger als 192 Gesetze, die im Codex Theodosianus unter dem Titel De decurionibus enthalten 
sind. Sie haben auch die Kurialenklasse erblich gemacht, und die ganze Gesetzgebung dieser 
Zeit ist fti.r die stăndige Anstrengung bezeichnend, dieses Problem zu lOsen. 

Die Verschlechterung der poli tischen Lage d urch In tensivierung der , , Barbareneinfălle" s teiger
te die BedeutungderVerteidigung, waszurFolgehatte, daB die Stădte sich mit widerstandsfăhigen 
Mauern umgaben. Die polis wird zum Fort ((flpouptov). Was im 4.-6. Jh. als wichtig galt, um 
eine Siedlung als wirkliche Stadt zu bezeichnen, war weniger ihr Stadtrecht als die Stadtmauer, 
wenn auch ein bestimmter Wohlstand, Bauten und StraBen unerlăBlich waren. „Die Bedeutung, 
welche die Zeitgenossen den Mauern beimaBen, zeigt sich bereits in der Spătantike darin, daB 
die Stădte in den lnsignien der hoheren Beamten als Stadtmauerm dargestellt werden. Die Befe
stigung galt demnach als dasjenige Bauwerk, durch das ei.ne Stadt am treffendsten gekennzeichnet 
wurde. Nur die mauerumgti.rtete Stadt bot die Sicherheit, die zur Entwicklung des stădtischen 
Lebens unerlăf3lich war" 7 • 

4 Ober die griechischen Inschrirten aus Kleinskythien babe 
ich in Dacia N.S. 11, 1967, S. 163-176 berichtet. 

6 Ober die Entwicklung der Stadt wăhrend dieser Zeit 
seien noch folgende Arbeiten erwăhnt : A.H.M. Jones, The 
Greek City (rom Alexander to Justinian, Oxford, 1940; Ders., 
The Laler Roman Empire, Oxford, 1964, II, S. 712-766; 
G. I. Brătianu, Privi/eges el franchises municipales dans l'Em
pire byzanlin, Bukarest - Paris, 1936, S. 23-29; Franz 

Diilger, Die frahbyzanlinische und byzanlinische beeinflupte 
Siadl, Alli de/ 3. Congresso inlernazionale di sludi sull'Allo 
Medioevo, Benevento, Montevergine, Amalfi, 1959, S. 65-100 
und vor aliem Dietrich Claude, Die byzanlinische Slad/ im 
VI. Jh., Byzantinisches Archiv, Heft 13, Miinchen, 1969. 

8 D. Claude, a.a.O., S. 156. 
7 Ders., a.u.O., S. 200. 
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Dieser ProzeB hat sich nicht auf einmal und mit gleicher Intensităt iiberall entwickelt. 
Aus dem 4. Jh. stammen Dokumente, die noch den Fortbestand der herkommlichen Verwaltungs
organe angeben. Je mehr wir uns dem 6. Jh. năhern, desto besser bemerken wir die Umwand
lung oder sogar das Verschwinden dieser Organe. 

Die Voraussetzung, daB eine Gemeinde, aus dem 4. Jh. den N amen der civitas-polis rech tfertigen 
kann, war daB sie vom Kaiser das Stadtrecht erhielt. Darunter verstand sich das Recht, eine Kurie 
zu bilden (jus coeundi in curiam), das Recht, Dekrete zu erlassen (faciendi etiam decreta) und 
andere Dinge zu tun, die durchs Gesetz erlaubt sind; weiterhin durfte die Stadt Beamte ernennen, 
unter denen Aedilen und Quaestores besonders aufgefohrt werden. 

Solche Empfehlungen machte der Kaiser Diokletian den Bewohnern des Dorfes Tymandus 
in Pisidien, damit sie dort eine civitas begriinden konnen (ILS, 6090). 

„Im 6. Jh. ănderte sich die Situation, und Justinian unterschiednicht mehr scharf zwischen 
Poleis und Kastra. Wăhrend er den in der alten Provinz Hellenopont gelegenen Ort Leontopolis 
zu den Stădten rechnen mochte, hăit er Pityunt und Sebastopolis in Pontus Polemoniacus eher 
for cppouptoc als for Stădte (Just. Nov., 28, Praef.). Es gab demnach bereits in cler ersten 
Hălfte des 6. Jhs. keine eindeutigen Kriterien, die es gestattet hătten, Poleis und Kastra deut
lich voneinander abzugrenzen. Ein polis-Suffix im Stadtnamen biirgt keinesfalls dafor, daB es 
sich um eine echte Stadt handelt, wie das Beispiel von Sebastopolis zeigt" 8 • „Fur elen Stadtbe
griff des 6. Jhs. war das jus civitatis von sekundărer Bedeutung. Es ist bezeichnend, daB Prokop 
bei elen bedeutendsten Stadtgriindungen Justinians, bei Mokesos und Justiniana Prima, keine 
Rechtsverleihungen erwăhnt. Hătte das Stadtrecht noch eine gewisse Bedeutung gehabt, so hătte 
Prokop bei dem stark panegyrischen Charakter der Schrift De aedificiis sicher nicht versăumt, 
die Verdienste des Kaisers um die Rechtsstellung der N eugriindungen gebiihrend zu erwăhnen. 
Nicht das Recht, sondern die Bauten machten einen Ort zu einer wichtigen Stadt. Wenn man 
beriicksichtigt, daB Prokop in einem Werk liber die Bauten Justinians gerade den architekto
nischen Aspekt einer Stadt besonders stark betonen mull, ist es unabweisbar, daB diese Gedan
kengănge auch den Zeitgenossen Justinians und Prokops gelii.ufig gewesen sein miissen : man 
kann nicht Dinge loben, die cler Umgebung bedeutungslos erscheinen, am wichtigsten in einer 
Propagandaschrift" 9 • 

In Scythia Minor gab es zwei Gattungen von Stădten : Stădte griechischer Tradition am 
westlichen Ufer des Schwarzen Meeres, die unter romischer Herrschaft in ihrer inneren Organi
sierung romische Einfliisse erfuhren, ohne dall sie den griechischen Charakter geăndert hătten. 
Zu dieser Kategorie zăhlen wir: Dionysopolis, Akrai, Kallatis, Tomis, Istros. Eine andere Kate
gorie, diesmal romischer Tradition, gibt es im Binnenland und entlang der Donau. lhnen lagen 
Kastra oder einheimische Siedlungen zu Grunde. In dieser Reihe kann man erwăhnen : Tropaeum 
'fraiani, Zaldapa, Capidava, Carsium, Beroe, Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, Aegyssus, Sal
sovia u.a. 

Wăhrend des 4. -6. Jhs. ebnen sich allmăhlich die Verschiedenheiten zwischen diesen beiden 
Kategorien bis zu ihrer Angleichung ein. Dazu haben weitgehend die Reichsverwaltung sowie 
die militărischen l\fallnamen Diokletians und seiner Nachfolger beigetragen. Auch die Verkleine
rung der Provinzen und die Intensivierung der Provinzialverwaltung und die damit verbundene 
Kontrolle des Statthalters haben diesen Prozell verstărkt. 

Itinerarium Antonini 10 und Notitia dignitatum 11 umfassen eine lange Namenliste mit Befe
stigungen, die an der Donau oder an der Kiiste gelegen sind. Diese zwei Quellen erwăhnen an der 
Donau: Sucidava, Flaviana, Axiopolis, Capidava, Carsium, Cius, Beroe, Troesmis, Arrubium, 
Dinogetia, Noviodunum, Aegyssus, Thalamonium, Salsovia, Gratiana, Halmyris, Plateipegiae, 
Vallis Domitiana, ad Salices; und an der Kiiste: Histria, Tomis, Kallatis, Timogetia, Dio
nysopolis. Die beiden aufgefohrten Quellen unterscheiden nicht zwischen civitates (poleis) und 
einfache castra. Es gibt jedoch eine Liste, die nur poleis auffiihrt, nămlich der Synecdemus von 
Hierokles, der gegen Mitte des 5. Jhs. verfallt undam Anfang der Regierungszeit Justinians neu
ediert wurde 12• Diese Liste enthălt 15 Stădtenamen, einschlielllich Tomis, der Hauptstadt der 
Provinz, und zwar : Dionysopolis, Akrai, Kallatis, Istros, Constantianae (alle an der Kiiste); im 
Inneren der Dobrudscha: Zaldapa, Tropaeum und schlielllich an der Donau: Axiopolis, Capidava, 
Carsium, Troesmis, N oviodunum, Aegyssus, Halmyris. Die gleiche Anzahl von Stădten, wenn 

B Ibidem, S. 220. 
e Ibidem, S. 195-196. 

10 Jlineraria Romana. I Ilinerarium Antonini Augusli el 
Rurdiga/ense, edidit Otto Cnnz, Leipzig, 1929, S. 32-33. 

11 No/ilia dignitalum accedunl noii/ia urbis Conslantino
po/ilanae el /alercu/i provinciarum, edidit Otto Seeck, Berlin, 

1876, Or. XXXIX, S. 86-88. 
12 Le Synecdemos d' HiirokUs el /'opuscule geographigue de 

George de Cypre, ed. Ernest Honigmann, Bruxelles, 1939 
(Corpus Bruxelles Historiae Byzanlinae, Forma Imperii 
Ryzanlini, fasc. 1), 637, 1-15. 
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auch nicht immer dieselben, bietet auch die Notitia episcopatuum Carls de Boor (an der Stelle 
von Akrai erscheint Salsovia), die diese Stădte als Bischofssitze im 6. Jh. erwăhnt 13• Eine lăn
gere Namenliste von Befestigungen, die Justinian wiederhergestellt haben soll, fiihrt Prokop in 
De aedif., IV, 7, 11 an. Die lange Liste von Prokop mit 43 Namen enthălt aber keine Hinweise 
hinsichtlich der Kategorie, zu der diese Befestigungen gehorten, nămlich ob sie poleis oder nur 
castra waren. Prokop schliefit sowohl Befestigungen wie Tomis, Aegyssus, Kallatis, Troesmis, 
Noviodunum, Axiopolis und andere, von denen wir wissen, dafi sie poleis waren, als auch ein
fache castella wie Ulmetum, St. Cyrillus u.a. zusammen în die Kategorie der TcX epuµomx, cppouptO! 
oder Tcl: ox_upwµoc"t'IX ein. Nur einmal fiigt Prokop das Wort polis dem Namen Ibiba bei. 

Die Ausdrucksweise 1Prokops spiegelt in grofiem Mafie den Stadtbegriff des 6. Jhs. wider, 
wonach das jus civitatis kein wesentliches Merkmal der Stadt war. Die Konfusion zwischen cas
tellitm und polis ist dadurch moglich geworden, da wăhrend dieser Zeit das Geprăge einer Stadt 
von Stadtmauer, Bauten, Kirchen, Volksreichtum (7t0Auocv&pc..:11doc), Ausdehnung (µeye:&oc;) 
bestimmt wurde, mehr als vom Stadtrecht. Die meisten Festungen in der Dobrudscha sind 
verhăltnismăllig grofi ; manchmal wurden sie durch eine zweite Mauer erweitert, manchmal 
wurde in unmittelbarer Nachbarschaft der ersten Festung eine zweite errichtet. Dies wurde da
durch veranlafit, dafi die Festungen militărische Stiitzpunkte an der Grenze und gleichzeitig 
Zufluchtsorte fi.ir die Bevolkerung des Territoriums darstellen. Nach dem Voriibergehen der Gefahr 
blieben viele Leute in der Festung, was zur Folge hatte, dall die Ummauerung vergrofiert werden 
mullte. Der Aufstieg von Kastellen zu Stădten war dadurch erleichtert, dall sie bereits in der 
Kaiserzeit hăufig eine „quasistădtische Organisation" hatten. Die Angleichung zahlreicher Ka
stelle wurde auch durch den Sieg des Christentums ermoglicht, da nun mehrere Castra zu Bischois
sitzen wurden und die Existenz eines Bischofs diese Orte in kirchlicher Hinsicht den Stădten 
gleichstellte 11. 

Wir kennen nicht den Zeitpunkt, als die meisten castra Kleinskythiens zu Stădten erhoben 
wurden. Spărliche Angaben gibt es nur liber Tropaeum Traiani und Troesmis, wonach l\L Aurelius 
ihnen das Municipiumsrecht verliehen hat 15• Die anderen gewannen vermutlich im Laufe des 4. 
Jhs. immer mehr an Wichtigkeit als Folge der hier gelagerten Truppen, und das rechtfertigte ihre 
Erhebung zu Stadt. 

Im Folgenden werden wir verfolgen, wie die dargestellte Entwicklung der Stadt in den 
Inschriften Kleinskythiens widerspiegelt wird. Wir haben oben unterstrichen, dall im Laufe der 
Zcitspanne vom 4. -6. Jh. die Stadverfassung nicht dieselbe blieb und ferner, dafi am Anfang 
dieser Pcriode einige der herkommlichen Verwaltungsformen noch bestanden. l\fanche Inschriften 
aus Tomis und Kallatis machen dariiber Angaben. 

Unter den ăltesten und zcitlich genau bestimmbaren Inschriften ist eine aus Tomis am; der 
Zeit Diokletians 16 : 'Ayoc3'ij T1'.ix.YJ· Tov &e:ocptAE!r"t'IX"t'OV A1hoxpcX"t'Op1X rocLOV OuocMptov dtoxJ..e:nocvov 
e:ucre:~'ij, e:uTux_'ij, cre:~occr-rov, BouJ..~ d'ijµoc; Toµe:tTwv. Offensichtlich stellt die Inschrift eine 
Widmung der Stadt Tomis zu Ehren Diokletians dar. Der Grund zur Errichtung dieses Denk
mals ist uns unbekannt. Anscheinend aber wollten die Tomitani dem Kaiser ihre Lovalităt 
beweisen und for etwaige Hilfe danken. Die Bautătigkeit des Kaisers in Scythia Minor ist' durch 
zahlreiche Denkmăler bezeugt, und in dieser Hinsicht hat er bestimmt auch fiir Tomis etwas 
getan. Von unserem Standpunkt aus ist es aber interessant festzustellen, dall die Errichtung der 
Inschrift von BouJ..~ d'ijµoc; Toµe:tTwv beschlossen wurde. Somit liegt darin der Beweis, dafi 
im 4. Jh. die Volksversammlung und die Kurie noch in Kraft waren. Eine andere Inschrift, 
diesmal aus Kallatis, beweist dieselbe Situation. Der Text lautet wie folgt 17 : 'l']7t€p uydix[c; 
x]ixt vd[xljc; "t'WV x]uptwv xo~µoxpixT[6pwv ocve:t]X~"t'WV BouJ..'ijc; d ~µ[ou Kixn]ixnxvwv Moc~Lµo[c; XIXL o] 
utoc; roc"Loc; Kptcr7to[c; te:p]e:i:c; X.PYJµixncr&e:vT[e:c; ... ]. In Anbetracht des Inhalts und des palăographischen 
Charakters kann die Inschrift Anfang des 4. Jhs. datiert werden. Kyrioi kozmokratores konnen die 
Amtskollegen Diokletians sein, die zugleich mit ihm von den Behorden von Kallatis geehrt werden, 
oder die Kaiser Constantin der Grolle und Licinius aus der Zeit, in welcher sie zusammen ge
herrscht haben. Die geschichtlichen Ereignisse Kleinskythiens berechtigen uns zu einer solchen 
Datierung. 

Vermutlich war auch in anderen Stădten der Scythia Minor die Lage dieselbe. Dafi wir uns 
în dieser Vermutung nicht irren, bestătigt eine Inschrift aus Tomis, die im vorigen Jh. entdeckt, 
aber bisher nicht vollkommen gelesen und kommentiert wurde. Ihre Angaben sind von grofiter 

13 Carl de Boor, Naclitrăge :u de11 Noliliae episropaluum, 
IL Zeitschrift filr Kirchengeschichlc, 12, 1891, S. 531 CC. 

14 D. Claude, a.a.Q., S. 219. 
l& Em. Popescu, SLCI, 6, 1964, S. 194; Kornemann, RE, 

XVI, 1935, 604; R. Yulpe, a.a.O , S 201. 249; ders„ Acta
AnlPhilippopolitana, 1963, S. 147-148; Emilia Doruţiu-

Boilă, Dacia, N.S., 16, 1972, S. 133-145. 
18 AEM, 6, 1882, S. 18, Nr. 37; SCIV, 16, 1965, 4, S. 812, 

Abb. 2; Dacia, N.S., 11, 1967, ~.166-167. 
17 SCJV, 16, 1965, 4, S. 809-817; J. ct Louis Robert, 

Bul/Ep, 1967, 385. 
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Bedeutung. Oberhalb der auf einer l\farmorbasis gehauenen Inschrift gab es ein Standbild, das 
hochstwahrscheinlich den dux oder praeses provinciae Scythiae darstellte. Der Text ist in der 
Form der Daktylhexameter verfaGt und lautet 18 : Ordinibus Scythicis curas qui sustulit aegras, 
[orna]tamque dedit secur[is degere vitam]. Angesichts des palăographischen Charakters datiert die 
Inschrift aus dem 4. Jh. Der Grund zur Errichtung dieses Denkmals zu Ehren des unbekannten 
Gouverneurs ist durch die Worte citras aegras und securitas angedeutet, was wohl bedeutet, daG der 
geehrte Mann, sichere Voraussetzungen zum Leben in der ganzen Provinz schnf. Wie bekannt, 
war in der Spătantike die Kurie verpflichtet, ein normales Leben in der Stadt zu sichern, und das 
setzte die Instandhaltung der bffentlichen Bauten, des Hafens, der Brticken, der StraGen und 
vor allem der Stadtmauer und die Verproviantierung der Bevolkerung voraus. Dazu kam auch 
die Verteidigungsaufgabe. Angesichts der Verschlechterung der allgemeinen Lage waren alle 
diese materiellen Lasten schwer zu tragen. Die Einfălle der Barbaren wurden hăufiger, und der 
lokalen Selbstverwaltung standen Krăfte gegentiber, die von auGen her in das Leben der Stadt 
enzugreifen versuchten. Vor allem suchten die Provinzgouverneure durch Einsetztung von Stell
vertretern das stădtische Leben zu kontrollieren und die stădtischen Finanzen zum eigenen Nutzen 
zu verwenden. Es gab auch ttichtige Gouverneure, die wohlwollend den Stădten gegentiber bei 
der Losung der schwierigen Probleme halfen. Vor aliem zeigt sich ihr Wohlwollen in der Haupt
stadt der Provinz, wo sie selbst den Sitz hatten. Der von den Kurien Kleinskythiens geehrte 
Gouverneur hatte wahrscheinlich die Bautătigkeit der Stădte tiberwacht und darauf geachtet, 
daG notwendige Bauten errichtet oder gut instand gehalten wurden. Daftir sollten zuerst die muni
zipalen Gelder verwendet werden. Die groGeren Ausgaben muGten dem Kaiser gemeldet werden, 
der Zuschusse aus der Staatskasse zur Verftigung stellte ; hochst wahrscheinlich hatte in unse
rem Falie der Gouverneur den Kurien Geld aus der Staatskasse zur Verftigung gestellt. Es ist 
anzunehmen, daG man damit die Stadtmauer und offentliche Bauten wiederhergestellt hat und 
daG Ordnung, Ruhe und Sicherheit (securitas) besser wurden. Eine Inschrift aus Tomis infor
miert uns, daG wăhrend der Regierungszeit Diokletians die Tore der Haupstadt (porta[s ci]vitati 
praesida[li]) durch die Sorge des C. Aur. Firminianus, des dux limitis provinciae Scythiae, wieder
hergestellt wurden 19 • Zur gleichen Zeit ist derselbe Aur. Firminianus in einer Widmung an Mater 
Deum Magna 20 aus Tomis erwăhnt, und es ist nicht ganz ausgeschlossen, daG zwischen diesen 2 
letzten Inschriften und der von den skythischen Kurien errichteten Statuenbasis zu Ehren des 
unbekannten Statthalters, ein enger Zusammenhang besteht, wenn auch die palăographischen 
Ăhnlichkeiten zwischen diesen Dokumenten nicht grofi sind. In diesem Falle wărc die geehrte 
Persan selbst Aur. Firminianus. Als dux limitis provinciae Scythiae wird er Ma13nahmen ergriffen 
haben, die zur Erleichterung der kurialen Btirden und des ganzen Lebens beitrugen. Ein anderer 
Gouverneur wurde in Sizilien anscheinend ftir ăhnliche Leistungen geehrt, denn er Toc ~ou:Ai::uT~ptot 
XotAWc; 8toL X ~mxc;21 • 

Obwohl wir liber den Fortbestand der traditionellen Verfassungsorgane nur aus Tomis und 
Kallatis sichere Angaben haben, ist es jedoch wahrscheinlich, da13 die Lage in anderen von Hierok
les aufgeftihrten civitates die gleiche war. Der Plu~al ordinibus scythicis weist darauf hin, daJ3 
der Gouverneur mehreren Stădten geholfen hat. Im Ubrigen wird im 4. Jh. in ganz Kleinskythien 
von Kaiseru und Statthaltern eine vielseitige Bautătigkeit entfaltet. Manche Festungen, wie 
Tropaeum Traiani, Cius, Troesmis, Dinogetia, Constantiana u.a., wurden a fundamentis 22 erbaut; 
andere, wie Histria, Tomis, Capidava, stellen ihre Umfassungsmaucr und ihre offentlichen Bauten 

18 CIL, III, 768; Fr. Biicheler, Carmina latina epigraphica, 
Lipsiae, 1895, Nr. 324; ILS, 7186/7; Albertini, REL, 16, 
1938, S. 27; Iorgu Stoian, Tomilana, Conlribu/ii la istoria 
celă/ii Tomis, Bukarest, 1960, S. 131. Die 3. Zeile hat Alber
tini a.a.O„ ergiinzt, aber es ist auch miiglich folgenderweise 
zu lesen : [lan )lamque dedil securilalem. 

19 Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches archiologigues en 
Roumanie, Bukarest, 1900, S. 213, Nr. 42; CIL, III, 14450; 
I. Stoian, a.a.O„ S. 50, 127, Taf. 31. Die Lesung porla[m ci)vi
lali praesid(i)a[riam) findet man in CIL und sie wurde von 
allen rumiinischen Forschern unveriindert angenommen. 
BloO I. Stoian hob hervor, daO auf dem Stein der letzte 
Buchstabe cin klares A ist und demzufolge hat er porta[ m 
ci)vilali praesida[riam] gelesen. Nach eingehender Oberprii
fung des Steines schlagen wir vor: porla[m sive-s ci)vilali 
praesida[ li sive -riae] und das bedeutet das Tor (bzw. die 
Tore) des Sitzes des Gouverneurs (praeses). DaO eben Tomis 
der Sitz des Praeses war, wird auch durch die Grabin
schrift des Felix, princeps of(icii praesidis, welche in Constanţa 
entdeckt wurde (CIL, III, 7549; ILS, 1961 und 8881), be
zeugt. Aur diese Weise wird unsere Lesung wahrschein-

23 - c. 2301 

licher. Fiir den Sinn der Worte praesida/is, praesidarius zum 
Unterschied mit praesidiarius s. Alexander Souter, A Glos
sary of Laler Latin Io 600 A. D., At the Clarendon Press., 
1949, s. 313. 

2° CIL, III, 764 = ILS, 413: Malri deum magnae pro 
salule adq. incolumilale d.d. n.n. Augg. el Caess. Aur. Firmi
nianus v.11. dux Umili~ prov. Scyt. bonis auspiciis consecra
vil. 

21 IL S, 8843. 
92 Diese Ausdruckweise darf nicht immer ad litteram ver

standen werden. Die AusE!rabnngen haben erwiesen, daO der 
a fundam•n!is Wiederaufbau, woriiber die Inschriften und 
andere Quellen berichten, sich oft auf den Bau einiger Teile 
beschriinkte. Die neuen Ausgrabungen in Tropaeum Traiani 
beweisen, daO die Umfassungsmauer, die !aut einer In
schrift (CIL, III, 13734 = ILS, 8938) von den Kaisern Con
stantin dem GroOen und Licinius a fundamenlis errichtet 
worden wiire, auf einem iilteren Fundament aus der Zeit 
Diokletians erbaut wurde; s. Gh. Papuc, Pontica, 6, 1973, 
s. 117-129. 
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nur wieder her oder erbauen neue. Besonders aufschluilreich fi.ir die Bautătigkeit dieser Zeit ist 
die in mehreren Terrassen erbaute Handels- und Thermalanlage, die in den letzten J ahren 
in Tomis entdeckt und ausgegraben wurde 23 • Zahlreiche Meilensteine beweisen die lnstand
setzung der Strailen. Diese umfangreiche Bautătigkeit ist durch die Verlegung von zahlreichen 
Truppen begleitet, die die Widerstandsfăhigkeit der ganzen Provinz verbesserten. Die Bauinschrift 
der Tropaeensium civitas 24 aus dem Jahre 316 besagt uns, dail diese Stadt zur Befestigung der 
Grenze wiederaufgebaut wurde - ad confirmandam limitis tutelam etiam Tropaeensium civitas 
aedificata a fundamentis f eliciter opera constructa est. Eine andere Inschrift aus den J ahren 337 -340 
die in der Năhe von Troesmis gefunden wurde, weist darauf hin, dail l\failnahmen ergriffen wurden, 
um das Leben der Biirger (provinciales) sicherer zu machen (ad confirmandam provincialium suo
rum aeternam securitatem) 25• 

Aber der Frieden des 4. Jhs., der den Aufschwung des wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens ermoglichte, fand nach der Niederlage des Kaisers Valens bei Adrianopel im J ahre 378 sein 
Ende. Von da an beginnt die dunkle Zeit for die Provinz, die bis Ende des 5. Jhs. andauert. 
Das Land und die Stădte selbst werden von Scharen von Goten, Hunnen und anderen Vtilkerschaften 
gepliindert, und die negativen Folgen zeigen sich in allen Bereichen des Lebens. Wie schlecht die 
Lage geworden ist, beweist ein Passus eines um das Jahr 480 von Kaiser Zenon erlassenen Geset
zes, wonach Skythien allein und ausnahmsweise im Vergleieh zu anderen Provinzen nur einen 
einzigen Bischof in Tomis besail, der for alle Stadte zustăndig war. Die Ursache dieser Ausnahme 
lag in den unaufhorlichen Einfăllen der „Barbaren", die mit sich sehr viel Armut und Not ins Land 
brachten 28 (Cod. Just., I, 3, 35 (36)). Dieselbe auffăllige Situation schildert auch Sozomenus 27 • 

Infolge dieser Lage besitzen wir aus dem 5. Jh. sehr spărliche Inschriften. Uber die Kurie 
oder andere Verwaltungsformen haben wir bis jetzt ăuilerst wenige Angaben. Vermutlich sind die 
Kurien nicht vollig und iiberall verschwunden, sondern haben ihre Existenz unter anderen Formen 
fortgefohrt. Beschrănkt auf eine sehr geringe Zahl von Kurialen, wird die Kurie wahrscheinlich 
von den Kommandanten der militărischen Enheiten geleitet. 

Erst nach dem Aufstieg des Anastasius auf den kaiserlichen Stuhl von Konstantinopel 
wird der Frieden wiederhergestellt und es beginnt in Sk);thien der Wiederaufbau der Stădte. Diese 
von Anastasius in Angriff genommene Arbeit wird in groilerem Mafie von Justinian fortgesetzt; 
dementsprechend werden die Stădte in Scythia l\Iinor bis Ende des 6. Jhs., als der Limes Scy
thicus unter den ununterbrochenen Angriffen der „Barbaren" endgiiltig gefallen ist, sich eines rela
tiven Friedens erfreuen. Die Friedenszeit hat alle Bereiche des Lebens giinstig beeinfluilt, was zur 
Folge hatte, daf3 es zu einem neuen Aufschwung der \Virtschaft. nnd Kultm kam der durch 
Ausgrabungen und andere Zeugnissc erwiesen ist. Wăhrend der Regierungszeit von Anastasius 
wurden in 14 Stădten Kleinskythiens auiler Tomis Bischtife eingesetzt, und von da a,n bis zum 
Ende des 6. Jhs. funktionierten in der Provinz 15 Bistiimer 28 • 

Im 5. -6. Jh. verlor die Kurie viel an Macht oder verschwand sogar. An ihrc Stclle trat, 
wie gesagt, ein rechtlich nicht festumrissener Personenkreis wohlhabender Biirger ( oL 7tpcunuovTec;, 
OL xT~'t'opec;), die im Zusammenhang mit dem Bischof alle Verwaltungsaufgaben cler Stadt. 
regelten 29• 

Wie die Situation in Scythia war, ist es schwer genau zu sagen. Anscheinend erfnhr die 
Kurie dieselbe Entwicklung wie in anderen Gebieten. Eine Inschrift aus Tomis 30 und eine andere 
aus der nordlichen Dobrudscha 31, derer Bedeutung noch nicht hervorgehoben wurde, bestătigen 
unsere Vermutung und bieten zugleich Einzelheiten iiber die Organisierung der Kurie. Der Text 
der Inschrift aus Tomis lautet folgendermailen: Haec memoria M. Aurellae uxoris quondam prin
cipalis Marei. In Anbetracht des palăographischen Charakters wie auch der Verzierung des 
Steines kann man die Inschrift ins 5. -6. Jh. datieren. Aus dem lnhalt ergibt sich, dail das 

23 V. Canarache, StCI, 3, 1961, S. 227-240; Ders., Tomis, 
Bukarest, 1961, S. 22-24; Ders., Muzeul de arheologie Con
stanta, Constanţa, 1967, S. 79-85, 88-89. 

H CIL, III, 13734; ILS, 8938. 
15 CIL, III, 12483, ILS, 724. 
18 Cod. Just., I, 3, 35 (36); iiber die lnterpretation dieses 

Passus und die Bedeutung des Gesetzes tur die Geschichte 
von Scythia Minor, s. Em. Popescu, Dacia, N. S., 13, 1969, 
s. 409-410. 

27 Sozomenus, Hist. eccl., V I, 21 ; cf. V II, 19. 
28 S. Amn. 64. 
28 Ober die verschiedenen Gesellschaftsschichten in den 

spiitriimischen Stiidten s. D. Claude, a.a.O., S. 118 ff. 
ao I. Micu, Călăuza vizitatorului în J1u:eul regional al 

Dobrogei (Sonderdruck aus AD, 18, 1937, S. 7-8, Nr. 15); 
I. Barnea (Studii leologicr, 6, 1954, 1-2, S. 103, Nr. 34) 
vermutet aufgrund yon Daremberg-Saglio, Diclionnaire des 
antiquilt!s grecques el romains, Paris, 1873, IV, s.v., daD prin
cipalis einen militărischen Grad odcr rinen .\lunizipalbeamten 
bezeichnete. Der bibliographische Hinweis ist aber bei Bar
nea irrig; richtig ist Band III, 2, 1055 s.v. Legio und 1549-
1550 s.v. Magistratus. 

31 AE~I, 19, 1896, S. 91--92, '.':r. 34; CIL, III, 13739. 
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Denkmal zur Erinnerung an Marcia .Aurella, die Ehefrau von Marcus, ehemals principalis, errich
tet wurde. Die zweite Inschrift, clic zu glcicher Zeit zu datieren ist, erwahnt den Namen Nepo
tianus, der principalis 32 war. 

Der Titel von principalis ist nicht leicht zu definieren, aber es scheint, dall er in der 
Spatantike den bedeutendsten Biirgern, hochst wahn;cheinlich den Kurialen verliehen wurde, 
die die griechischen Texte ot 7tpcu-re:uovTe:~, ot 8e:xoc7tpcuToL 33 nannten. Sie bildeten im Rahmen 
der Kurie einen engen Kreis (eine Art von Exekutivkomitee) und kontrollierten die 
Verwaltung, vor allem die Finanzen, und waren Reprasentanten der Kurie und gleichzeitig ihre 
Garanten fi.ir die Steuereintreibung gegenuber der romischen l\Iacht. Die Principales wurden oft 
beschuldigt, die armeren Kurialen unterdriickt zu haben, dadurch da.13 sie ihnen grolle Ausga
ben auferlegten, was diese zwang, sogar ihren Besitz zu verkaufen. ln den afrikanischen Stadten 34 

und in Oxyrhinchus 35 g;tb cs je 10 principales, und in Sizilien 36 waren die decemprimi zweifel
los mit den principales identisch 37 • Hingegen sind (im Jahre 436) în Alexandrien 38 nur 5 prima
tes ordinis erwahnt. Wahrscheinlich schwankte ihre Zahl von Stadt zu Stadt 39• 

Es ist unbekannt, auf welche Weise jemand principalis werden konnte. Auf jeden Fall sollte 
der betreffende auf zahlreiche vorhergehende Dienstleistungen hinweisen konnen, aber das war 
nicht. ausreichend, den Prinzipalisgrad zu erlangen. 

Es ist hochstwahrscheinlich, da.13 die principales reiche Leute waren. Die sorgfaltige Ausflih
rung des zur Erinnerung an l\I. Aurella errichteten Denkmals konnte auch ein Hinweis darauf 
sein. 

lfarcus principalis war nicht der einzige Reiche in Tomis. Zu den reichen Stadtbewohnern sind 
zweifellos auch Alexandros und Bassos zu zahlen, die laut einer Inschrift, einige Teile der im 6. 
Jh. neuerrichteten Stadtmauer von 'romis wiederherstellten 40 • Zur gleichen Gesellschaftschichte 
gehorte anscheinend auch Entolios Kaisareus (aus Kappadokien), der flir sich und seine Frau ein 
monumentales Grabhaus o!xov oclwvLov errichten liell 41 • 

Die Existenz vornehmer Biirger ist auch fi.ir Kallatis und Histria bezeugt. Eine Inschrift 
aus Kallatis erwâhnt einen Juristcn (voµLxo~ T~v lmaT~µriv) namens Symplikios und seine Gatt.in, 
Melitis 42, die aus Syrien gekommen ,,,,.~tren und aus edlen Familien (h 7tpoy6vcuv e:uye:ve:i:~) stamm
ten. Im Rahmen der stadtischen Verwaltung diirfte Symplikios bedcutende Aufgaben erhalten 
haben. 

In Histria haben die Ausgrabungen im Rchonsten und gut beschi.itztcn Viertel dcr Stadt den 
bischoflichen Palast und in dessen enger NachbarRchaft Wohnungen wohlhabender Biirger ans 
Tageslicht gebracht 43 • Das bezeugt einerseits die Anwesenheit vornehmer Leute, andererseits 
die enge Verbindung zwischen ihnen nnd dem Bischof. Die historischen Ereignisse haben dem 
Bischof eine hervorragende Stellung eingeraumt, und in den Grenzgebieten wie es in Kleinsky
thien der Fall war, spielte er eine noch grollere Rolle. 

3I Arlemidora coniux cum fi/io suo el fi/ia .ma Vivenlia 
pairi eorum lillum posuerunl. D. M . .lfemoria Nepoliani prin
cipalis 11ixil annis XX X V II; Victor fi/(ius) 11ix(il) ann(is) 
II; Ju/i(a)na fi li a 11(ixil) an(nis) II I; Herac/ius fraier vi xii 
an(nls) II I; Vila/is fral(er) 11ix(il) annis V. \'alele leclores! 

as Just. Nov. 128 paef.; .JOAI, 5, 1902, S. 203; IGR, 
III, 640; J. et L. Robert, Bul/Bp, 1962, 315; 1965, 441. Den 
Sinn des principa/is in der Spătantike hat A.H.'.\I. Jones, 
The Laler Roman Empire, Oxford, 1964, I, S. 146, li, S. 7:l 
geklli.rt; fiir die friihere Zeit s. Otto Seeck, Decemprimal und 
Dekaprolie, Klio, 1, 1901, S. 147-187; Brandis, RE, IV, 
1901, 2254-2256; David Magie, Roman Rule in ,lsia Minor 
Io ihe End of the lhird Cenlury afler Chris/, Princeton, New 
Jersey, 1950, I, S. 648, li, S. 1516-1517 mit Bibliographic. 

114 Cod. Th., XVI, 5, 52, 54; CIL III 2403 + ti824; ILS, 
6122 und L. Leschi, REA, 50, 1948, S. 71 ff. 

36 The Oxyrhinchus Papyri ed. by B. B. Grenfell, A. S. 
Hunt and others, London, Nr. 2110. 

ae ILS, 8843; J. O. Tjăder, Die nichl /ilerarischen laleini
schen Papyri Jtalie11S aus der Zeii 44,; _ 700, Lund, 1955, 
10-11, Sp. III, 13, IV, 8, 9, V, 1. 

87 DaO decemprimi und principales dasselbe bedeutct, 
hat Gothofredus aus der \'ergleichung von Cod. Th., X\'I, 
5, 52 praef„ VII, 13, 7, § 2 mit XVI, 5, 54, § 4 und von, 
XI, 35, 2, § 1, mit XII, 1, 85 bl·wicsen; s. Seeck, a.a.O„ 
s. 148. 

se Cod. Th„ XII, 1, 190. 
39 Zeim principales waren in '.\lisscnum (Diehl, ILchrV, 

369). In anderen Orten findet man principales ohne Hin
weis aur ihre Anzahl: principa/is de ci11ilale Murse(n)se 
(Concordiae), Diehl, a.a.O. 370; principa/is clvi[la)lls (Albin
gauni), Diehl, a.a.O., 371; prin(cipalis) col. (Salonis), Diehl, 
a.a.O., 372; principales (Treveris), Diehl, a.a.O., 373. 

4o Tocilescu, AEJ\I, 8, 1884, S. 13, Nr. 33; V. Pârvan, 
Zidul Cetd/ii Torni ARMSI, Ser. II, Band 38, Bukarest, 
1915, S. 421-422; R. Netzhammer, Die chrisl/ichen A/ler
tamer der Dobrudscha, Bukarest, 1918, S. 72- 73 und vor 
aliem I. Barnea, Studii teol. 6, 1-2, 1954, S. 104, Nr. 39, 
dcr die Ergănzung der Inschrift verbessert. 

u D. :\I. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, Sonder
druck aus BCMI, 8, 1915, S. 87, Nr. 66; R. Netzhammer, 
a.a.O„ S. 94; I. Barnea, a.a.O., S. 100, Nr. 23. 

42 Tocilescu, AEM, 11, 1887, S. 32-33, Nr. 31; Barnea, 
a.a.O., S. 105-106, Nr. 45. 

43 Iorgu Stoian, SCI\', 6, 1955, S. 532-538; Ders., Ma
teriale, 5, 1959, S. 288-291; Em. Condurachi, Dacia, N. S., 
1, 1957, S. 289 und Abb. 3, 5; Ders., Histria, Bukarest (Ver
lag '.\feridiane), 1959, S. 25- 26; I. Barnea, Studii teol., 
10, 1958, 5-6, S. 293-29-t. Em. Popescu, Dacia, N. S., 13, 
1969, S. 412. Wohnungen wohlhabender Biirger wurden auch 
in Dinogetia und Tropaeum Traiani freigelegt; s. I. Barnes, 
Vi/Ies de la Scylhia Minor .. „ S. 163-164. 
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Zum Problem Die Stadt in Skythien als Mittelpunkt von Wirtschaft, Handel und Gewerbe 
haben die Ausgrabungen reichliches Material geliefert, wie Vasen, Haushalts- und Schmuck
gegenstănde, Werkzeuge, Werkstătten fi.ir die Metallbearbeitung, Backofen, Handelssiegel u.a. 
Auch die lnschriften bieten interessante Informationen. 

Eine griechische Inschrift aus dem 5. Jh. wurde verhăltnismă.13ig vor kurzem, siidlich von 
Tomis, im Friedhof von Tuzla, entdeckt 44• Der Text wurde auf den sechs Seiten eines recht
eckigen Rlocks în Marmor gehauen und lautet: 'E'ltt <I>'/-. ~e:p~<Xv8ou Tou 'lte:pt~/..(e'ltTou) x6µ(tToc;) 
XIXL &px.ovT(oc;) eyeve:TO lţ<Xyt(o)v Auxe: ••• 
Daraus ergibt sich, da.13 als Fl. Servandus comes und dux spectabilis war, man auch das Exagion 
gemacht hat. Das Exagion - lateinisch = sextula - war ein Standardgewicht und wog den 
sechsten Teil einer Unzia 45• Es ist zum ersten Male, da.13 wir în Kleinskythien die Titel x6µl)c; xoct 
&px.wv zusammen finden. Bis zu dieser Inschrift lieferten die anderen Dokumente nur den Namen 
des dux limitis provinciae Scythiae 46 , ohne anderes Beiwort. Der Oomestitel wurde manchmal 
den duces als Ehrentitel verliehen, aber wir sind der Meinung, da.13 dies bei Fl. Servandus nicht 
der Fall war. Viel wahrscheinlicher ist, dail er das Amt eines comes commerciorum kummulierte 47 • 

Uber dieses Amt informiert uns die Notitia dignitatum (Or., XIII, 6-9), dail es fi.ir Grenzgebiete 
einschlie.131ich Scythia geschaffen wurde. Der comes commerciorum stand sub dispositione viri illutt
tris comitis sacrarum largitionum. Die Einsetzung des comes commerciorum hatte sich als not
wendig erwiesen, nicht nur, um den Grenzhandel zu iiberwachen, sondern auch um die Spionage 
durch fremde Kaufleute (Cod. Just., IV, 63, 4) und die Flucht von Romern zu den feindlichen 
Volkerscha,ften zu verhindern, denen sie wichtige Nachrichten iiberbringen konnten (Amm. Marc. 
XVIII 5, 3). Valens ging so weit, dail er în Scythia im Jahre 369 den Handel der Romer mit 
den Goten nur noch în zwei Grenzstationen (anscheinend în Noviodunum und Oonstantiana 
Daphnae) gestattette (Themist. Or., X, 135 c) 48 • Eine în der Năhe von Troesmis entdeckte 
Inschrift aus den Jahren 337 -340 enthălt die interessante Nachricht, da.13 es wegen der Kiihn
heit (temeritas) der Goten und der dauernden Angriffe der Răuber (impetus latrunculorum) un
erlă.131ich war, dort eine Befestigung zu bauen 49• 

ln seiner Eigenschaft als comes, das hei.13t als Beaufsiclltiger des Handels und der Wirt
schaft im allgemeinen, verfiigte Fl. Servandus die Uberpriifung der Gewichte durch Einfiihrung 
des Exagion. 

Ăhnliche Maf3nahmen zur t.Jberpriifung von Gewichten trifft man viel spăter, im 6. Jh. 
în Dinogetia, wie uns die Inschrift auf einer Waage berichtet. Der Text informiert uns, dail um 
die Mitte des 6. Jhs., vermutlich zwischen den Jahren 559-561, als Gerontius Praefectus Urbi 
war, die Uberpriifung der Waage stattgefunden hat 50• Die beiden lnschriften sind fi.ir den Handel. 
im 5. und 6. Jh. bezeichnend. Es gibt auch noch Inschriften aus Tomis, die Einzelheiten iiber 
die okonomische Lage vermitteln. Eine erwăhnt einen Weinhăndler aus Alexandrien 51 (otveµ'ltopoc; 
'AJ..e:ţocv8plocc;), eine andere die Schlachterkorporation, die ein 24 Fuil breites Stiick der Stadt
mauer wiederherstellte. Diese letzte Inschrift ist dadurch interessant, dail sie die Beteiligung 
von Handwerkern als Korporation beweist 52• 

Einige lnschriften auf verschiedenen Gegenstănden fordern die gute Stimmung, oder machen 
Reklame fi.ir eine Handelsware: 'ltLe:, otvoc; xocMc;; J..ă~e: 'ltwµoc xoct 7t(e: (nimm den Deckel 
ab und trinke) 53 • 

Auf das Christentum in Scythia Minor beziehen sich nicht nur die Basiliken, die fast în 
jeder ausgegrabenen Festung entdeckt wurden, sondern auch zahlreiche Inschriften, und das 
hei.13t wohl auf die Stadt als Mittelpunkt des religiosen Lebens. Sie zeigen sowohl den schweren 
und leidensvollen Weg des Ohristentums, bis es als offizielle Religion anerkannt wurde, als auch 
die spăteren Fortschritte în der Organisation der Kirche. Eine lnschrift aus Axiopolis nennt die 
Namen der Mărtyrer Kyrillos, Kyndaias, Taseios und Eufrasis, die unter Diokletian oder Liei-

" Horia Slobozeanu, Materiale, 5, 1959, s. 748-749; cf. 
J. et L. Robert, Bul/Ep, 1960, 268. 

u Ober das Exagion s. Stephanus, Thesaurus graecae /in
guae, s.v.; Thesaurus /inguae latinae, V, 2, Sp. 1154; Regling, 
Wiirlerbuch der Miinzkunde, herausg. von Friedrich Frhr. 
von S«hriitter. Berlin-Leipzig. 1930, S. 184. 

·l8 B;sher kennen wir in Kleinskythien die folgenden duces: 
C. Aur. Firminianus, etwa zwischen 293-305; Val. Romulus, 
im Jahre 323; Sappo (337-340); [ Ste]rcorius (369); lunius 
Soranus (373-374); Maximus (376-377), dux Moesiae 
oder Scylhiae?; Gerontius (384-387); s.A.H.M. Jones and 
others, The Prosopography of /he Later Roman Empire, 
Cambridge, 1971, I, 339, 393, 585, 772, 803, 848, 853. 

u Otto Seeck, RE, IV, 1900. s.v. comi/es, 643, 656, 

663-664. 
'e Ibidem. 
48 CIL, III, 12483; ILS, 724. 
60 Gh. Ştefan, O balanţă romană din sec. V I e.n. descoperită 

ln Dobrogea, SCIV, 1, 1950, 1, 2, S. 150-162; Ders., Numele 
unui Praefectus Urbi pe o inscriplie din Dobrogea din sec. 
V I e.n., Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bukarest, 1965, 
s. 141-145. 

61 D. M. Teodorescu, a.a.O., S. 33-38. 
62 V. Pârvan, Zidul Cetăţii Torni, S. 419-421; Ders., 

AA, 1915, 251, Nr. 5. 
63 I. Barnea, Studii teol., 6, 1954, S. 87, Abb. 15 und 

S. 65, Nr. 67; Ders., Dacia, N.S., 9, 1965, S. 407-417. 
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nius das Martyrium erlitten 54 • ln der Krypta einer Basilika von Nicoliţel, im N orden der Dobrudscha, 
wurden vier enthauptete Mărtyrer bestattet, deren griechische Namen (Zotikos, Attalos, Kamasis, 
Philippos) mit dem Wort Mocp't'upe:i; Xpucr't'ou auf die bemalten Wănde geschrieben sind 55• Die l\Iărtyrer 
wurden wahrscheinlich in der Zeit Diokletians, oder in der zweiten Hălfte des 4. Jhs. vermutlich 
unter Julian oder Athanarich getotet. Einige Namen der angefiihrten Mărtyrer werden auch von den 
Martyrologen erwăhnt. In einigen Inschriften, die zu Beginn des 4. Jhs. oder etwas spăter zum 
Andenken an einige Christen verfallt wurden, begegnen wir Spuren der heidnischen Mentalităt. 
So gibt z.B. ein Grabstein mit einer Versinschrift vom Anfang des 4. Jhs., der zum Andenken 
an ein Kind namens Lillas von seinen Eltern gesetzt wurde, einen ălteren heidnischen Glauben 
wieder 56 : „Nichts steht in der menschlichen Macht, alles hăngt vom Schicksal ab" ( ouoev 
E7t' &v&pw7toLi;, M upcui; o' lJ7to 7tOCV't'IX XUXAEL't'IXL). 

Eine andere etwas spătere Inschrift 57 (Ende des 5. Jhs. bis Anfang des 6. Jhs.) erwăhnt 
durch das Verbum cruvoccrTpew das Fortleben des heidnischen Glaubens, wonach die Seele des 
Verstorbenen sich znm Sternenhimmel erhebt und zu einem Stern wird, oder da13 der Verstor
bene unter den Sternen lebt, was in der Inschrift folgenderma13en ausgedriickt wird: ouo &yocµoL 
ma't'ot •.• auv ~cr't'p"IJcrocv ev 't'TI h~occrL wp~ µlrţ. 

Obwohl solche Beispiele, wie wir sie oben erwăhnt haben, bezeichnend sind, kommen sie 
doch selten vor, wăhrend die iibrigen Dokumente vom schnellen Fortschritt berichten, den das 
Christentum in dieser Provinz machte. In einigen Dokumenten lesen wir Bezeichnungen wie 
ve:6mToi; oder ve:ocpw't'LO"'t'"IJ<;, die Stufen der religit:isen Einfiihrung bedeuten ; in anderen Doku
menten finden wir Benennungen, die sich die Christen aneigneten mcrT6i;, oou/..oi; 't'ou &e:ou, 
oou/..oi; XpLcr't'ou, µocxocpLoi; u.a. wie auch Kategorien von Angestellten aus der Verwaltung der 
Kirche: &vocyvwO"'t'"I)<; (Vorleser) 't'~<; ocyloci; xoct xoc-9-oALx~i; ExXA"l)O'LIX<;, 7tpocyµoc't'EU't'~i;, Aktor, 
Verwalter der Kirche des Heiligen Johannes 58 • Hăufig sind aber jene Inschriften, die uns 
zeigen, da13 das Christentum endgiiltig ins Leben und Denken der Menschen eingedrungen ist. 
Formeln mit einem tiefen theologischen Sinn finden wir auf Grabsteinen, auf Gefăllen und allen 
moglichen Gegenstănden: „Der Herr ist meine Erleuchtung und mein Erretter, vor dem ich 
mich fiirchte" 59 ( KupLoi; cpwncrµ6i; µou, xoct ~wtjp µou, 't'Lvoc cpo~"l)'t'~croµe: ), in morte resurrec
tio 60, crux mortis et resurrectionis 61 , Gott hilf mir, Gott erbarme dich und andere. Als die Biirger 
von Tomis die Stadtmauer wiederaufbauten, schrieben sie glăubig iiber das Tor: „Herr hilf der 
wiederaufgebauten Stadt"; die Inschrift wurde mit Kreuzen geschmiickt 62• Das in viele Bau
inschriften aus Histria, Kallatis, Dinogetia u.a. gehauene Kreuz sollte einen Schutz fiir die Stadt 
darstellen, und zeigt wie stark das Vertrauen der Mcnschen von damals in die apotropaische 
Bedeutung der Heiligen Dinge war sa. 

Die komplexe kirchliche Organisationsform ist durch eine in den letzten Jahren in Kallatis 
entdeckte Inschrift bezeugt. Die Inschrift stammt aus dem 6. Jh. und iiberliefert den Namen 
des Bischofs Stephanus. Dies ist der erste epigraphische Beleg eines Bischofs in einer Stadt, die 
als Bistum nur durch die N otitia episcopatuum De Boors nachgewiesen ist. Aufgrund dieser 
Inschrift habe ich die N otitia erneut einer eingehenden Pri.ifung unterzogen mit dem Ergebnis, 
dall fiir Scythia Minor die 15 aufgefiihrten Bistiimer wirklich im 6. Jh. bestanden haben 64

• 

Die grolle Zahl der Bischofssitze in einer verhăltnismăllig kleinen Provinz wie Scythia, von denen 
viele entlang der Donau gelegen sind, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Missiorn;
tătigkeit, die von diesen Stădten innerhalb des Reiches oder aullerhalb seiner Grenzen unter den 
Barbaren entfaltet werden sollte. Die schriftlichen Quellen enthalten zahlreiche Angaben iiber 
die mannigfachen Beziehungen, die die verschiedenen Wandervolker mit der Bevolkerung des 

H I. Barnea, Studii teol„ 6, 1954, S. 107, Nr. 54; Ders., 
a.a.O„ S. 219-228; Ders„ Dacia, N.S„ 1, 1957, S. 279, Abb. 
6, S. 280; cf. V. Laurent, ByzZ, 60, 1967 S. 239. 

66 Victor-Heinrich Baumann, Pontica, 5, 1972, S. 547-
564; Ders„ BCMI, 41, 1972, S. 17-26; Ders„ Dacia, N.S„ 
16, 1972, S.189-203; I. Barnea, SCIV, 24, 1973, p. 123-124. 

" A. Aricescu, StCI, 5, 1963, S. 323-328, Nr. 5; cf. W. 
Peek, StCI „ 1964, S. 135-136. 

67 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, ARMSI, Ser. II, Bd. 
34, Bukarest, 1912, S. 533-538; C. Daicoviciu, Epigraphica 
chrisliana graeca, Omagiu Fraţilor Al. şi Ion Lapedalu, 
Bukarest, 1936, S. 253-256. 

68 I. Barnea, Dacia, N.S„ 1, 1957, S. 280-281, 283, 285; 
cf. Em. Popescu, Dacia, N.S„ 11, 1967, S. 175. 

68 Barnea, a.a.O„ S. 266-267, Abb. 1; Em. Popescu, 
Dacia, N. S„ 11, 1967, S. 175. 

60 I. Barnea, Studii teol„ 17, 1965, S. 148-149. 
61 CIL, III, 14.214 18 ;. R. Netzhammer, a.a.O„ S. 210-

211. 
62 Tocilescu, AEM, 6, 1882, S. 35, Nr. 76; V. Pârvan, 

Zidul ... S. 438. 
63 D. Claude, op. cil„ S. 139-144. 
H Em. Popescu, Contributions a la geographie historique 

de la Peninsule Balkanique aux V•- VIII• siecles de notre 
ere, Dacia N.S. 13, S. 403-417. Wie es sich aus diesem 
Beitrag ergibt, habe ich mich mit dem Problem der kirch
lichen Organisation Kleinskythiens lăngere Zeit befaOt. Die 
Ergebnisse welche ich 1962 in Bukarest und 1966 in Sofia 
mitgeteilt habe, erscheinen demniichst in einem Buch. Lei
der hat I. Barnea (Din istoria Dobrogei, II, 1968; s. meinen 
soeben angefiihrten Bcitrag S. 403) meine SchluOfolgerun
gen iibernommen, ohne daO er irgendwie das ganze iibernom-
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Reiches unterhalten. Die von Skythien aus entfaltete Missionstătigkeit hat eine lange Tradition, 
die bis in das 4. Jh. zuriickreicht. Das Bestreben, das Christentum zu verbreiten, ergab sich 
einerseits aus dem religii:isen Eifer der .Missionăre, andererseits war es aber auch durch politische 
V"berlegungen bedingt, da die zum Christentum bekehrten „Barbaren" dem Reich giinstiger gesinnt 
waren. 

Die bisher in Kleinskythien ans Tageslicht gebrachten Inschriften und archă?.logischen 
Denkmăler gestatten den Schlull, dall es im 4. und 6. Jh. einen Aufschwung des. Stădtwesens 
gab. Dies war die Folge der verhăltnismăllig sicheren politischen Lage und der .w1ederbele_bung 
des wirtschaftlichen Lebens. Demzufolge stammen aus dem 4. und 6. Jh. zahlre1che Inschr1ften, 
die liber die innere Organisation des wirtschaftlichen und religii:isen Lebens informieren. Dagegen 
war das 5. Jh. eine Krisenzeit, die sich vielfăltig und negativ auf das Leben im allgemeinen 
ausgewirkt hat. Die Anzahl der Inschriften nimmt wăhrend dieser Zeit betrăchtlich ab, und iiber 
den Fortbestand der Kurie besitzen wir wenige Einzenlheiten. Sehr spărlich sind auch die ln
schriften, die iiber das wirtschaftliche und geistliche Leben Angaben machen. 

mene Gedankengut anfilhrt. Demgegeniiber habc ich 
Stellung genommen (a.a.O., S. 403). I. Barnea gibt zwar 
(Les vi/Ies de la Scyl/1ia Minor. . . S. 164, Anm. 73, S. 175, 
Anm. 110) eine Antwort, aber aur einer Weise, die noch 
mehr ein ungilstigeres Licht auf seine wissenschaftliche Hal
tung wirft. Eingehender dariiber cin anderes Mal. Vorerst 
mtichte ich mich nur liber die von I. Barnea erhobenen 
Einwănde (a.a.O.) auslassen. I. Barnea maOt sieh das Ver
dienst an, daO er sich vor mir mit dem Problem befaOt hat 
und auOerdem, daO sowohl er als aueh andere Historiker zu 
&leichen Ergebnissen gelangt wăren. DaO ich die Forschun
gen und Ergebnisse meiner Vorgănger weder iibersehen noch 
unbeachtet gelassen habe, bezeugt meine bereits vertiffenl
lichte Arbeit, wo ich sie im begrenzlen Rahmen eines Vor
trags wiedergegeben habe. Natiirlich konntc das wichtige 
Problem, eines oder mehrer Bistiimer in Kleinskythien 
sowie des Datums ihrer Griindung nicht von den Histori
kern iibersehen werden, weshalb sic es untersucht haben und 
darilber mehr odcr weniger widerspriichliche Meinungen 
ăullerten. Niemand hat aber, und dies muO ausdriicklich 
unterstrichen werden, das Problem einem eingehenden Stu
dium untcrzogen. Zum ersten Male habe ich sowohl die 
literarischen Quellen als auch die archăologischen Denk
mliler ausf1lhrlich untersucht, zu denen Ich neue epigra
phische und archăologische Entdeckungen hinzugefiigt habc 
und aufgrund eines reichen Materials war cs mir mtiglich, 
die Entwicklung des kleinskythischen Bistums von einem 
einzigen Bischofsitz in Tomis zu mehreren - auch in anderen 
Stădten - zu entwerfen und die Quellen miteinander in 
Einklang zu bringen. I. Barnea hat vor mir das Problem 

nur zufiillig gestreift und seine Sehliisse sind widersprilch
lich. Seine letzte Mcinung diesbezilglich hat er in Istoria 
României, I, Bukarest, S. 461 dargelegl: „der Bestand mehre
rcr Bischofsitze auOer Tomis in der Dobrudscha vom IV. -
VI. Jh. scheint wenig wahrscheinlich". Das ist dic lctzte 
Slellungsgnahme von Barnca vor unsercn Vortrăgen 1962 
und 1966, und wenn er im Jahr 1968 seine Oberzeugung 
ănderte, muOte er unbedingt dic Grilnde vorlegen, die zur 
entgegengesetzten SchluOfolgerung gefilhrt haben. Um den 
Wert unserer Feststellungen verringern zu ktinnen, gibt 
Barnea einen Passus aus dem Buch von G. I. Konidaris, 
A! µ-rrrport6:1..tw~ xct! IÎ.flXLtrttcrxomxl Toi.i OtxouµtvLxoi.i 
IlotTpLa:pxdou xa:l fi • „~~L~ • a:uTwv, Athen, 1934, S. 50. 
wieder, wonach das besprochene Problem schon im 
Jahre 1934 geltist worden wărc. Wie es sich aus meiner 
obcn angefiihrten Arbeit ergibt, war mir zwar die Arbcit 
von Konidaris bekannt, ich habc sie aber in die betreffendc 
Diskussion nicht gebracht, weil der Verfasser bloO eine 
Vcrmutung ăullerte, die das Problem keinen Schritt weiter 
brachte. In mcincm noch nicht vcrtiffentlichten Buch habc 
ich die Arbeit von Konidaris, die zum lJnterschied von uns, 
von einer ganz verschiedenen Forschungsmethode geleitet 
ist, einer eingehenden Diskussion unterzogen. Obrigens ist 
ihr Wert sehr umstrittcn (s. E. Honigmann, Orientalische 
Literaturzeitung, 29, 1936, S. 411-414 ; V. Laurent, REB, 
1, 1943, S. 59). AuOerdem wenn I. Barnca so hoch die Arbeit 
von Konidaris schătzt, daO seiner Meinung nach vor mir und 
endgilllig dicses Problem geltist haben soli, warum hat er 
sie nieht vor meinen Vortrăgen in Betracht gezogen, obwohl 
das Buch bereits 1934 erschienen ist? 
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