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Die vorliegende Unt ersuchung bezieht sich auf ein Territorium , das an erster Stelle dank 
de' epigra,phisc hen Materials ziemlich gut bekannt ist, jedenfalls besser als man sich hătte woh 
vorstellen kănnen. Die zweitrangige Stellung des archăologischen Fundstoffe8 ist sichtbar, aller
dings hoffe ich durch die folgenden Zeilen eben tlie archăologische Forschung anzusporncn und 
zur Deutung einiger Denkmăler beizutragen, die schon bekannt sind. 

Zudem mtichte ich eine vergleichencle Untcrsuchung von;chlagen, die sich fiir tlie Institutionen , 
die Beam ten, den Kalender oder die Kulte megarischer Kolonien seit den .JJ egarischen Studien 
von KriRter Hanell 1 bis auf tlie ji.ingsten Beitrăge 2 ergebnisreich , ja sogar fai:;zinierencl erwies . 
Der W eg zu einer Synthese, wie die ausgezeichnete vergleichende Untersuchung, die von X orbert 
Ehrhardt den milesischen Kolonien gewidmet wurde3, ist noch lang. Im Moment beschrănke ich 
mich auf die Behandlung cler xw pccL ,  um mit der Hilfe der besser bekannten realia aus anderen 
Schwesterkolonien einen Blick hinter das rohe kallatianische Mat erial werfen zu kănnen . Ich 
măchte zunăchst die Quellen erneut behandeln , clanach , etwa „antithetisch" ,  elen archăologischen 
Fundstoff in Betracht ziehen . Die Synthese wird dann durch <las Vergleichsmaterial aus Hera
kleia am Pontos, Chersonasos und z. T. l\Iesambria eingeleitet werclen, um den sich aus dieser 
Untersuchung ergebenden, vorlăufigen Schliissen elen Weg zu ebnen . 

1 1..;:r. Hanell, Megarische Sludien, L11 n d ,  1 934 (von 
nun nn : Hanell). 

2 S. lu. Sapryk i n ,  Ger ak/c,ia Ponlijskaja i Xersoncs 
Tavrileskij, Moskau, 1 9 8 6 .  

DACIA, N.S.,  tome X:\XY, Bucare st,  1 9 9 1 ,  p .  ţ03 - 13( 

3 !'\. Ehrhard l ,  Milei und scine Ko/on icn. rcrg/eichendc 
r_;ntersuclmng der k11/liuhcn rrnd r;olilischen F:inrichln11ge11, 
2. nriin drrtc Aufl . ,  Frnnkfurt / ;\lain - Brm - Ke w  York 
Paris, 1 988. 
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104 Alexandru Avram 2 

I .  DIE QUEI�LE.K 

1. LlTER,\R.ISCHE QUELLE.V 

Ălt estes ausdrticklicher-; Zeugnis ftber das Bestehen des kallatianische11 '.renit oriums h;t 
l\Iemnon , l!'. Gr. Hist . , III B, fr . 13 (21 ) ,  wo liber den Krieg um 260 v .  Chr. zwischen Byzanz 
und den verbii.ndeten Kallatianern und Histrianern um das &µr.6pto '' Yon Tomis berichtet wird 4• 
Dieses &µr.6pwv lag, so hei.13t es dort, an der Grenze der Kallat ianer : . . . ;;i:: p t  T6µ.::wc; i;o;:i 
&µ. 7t0p [<;u, o ŢQ î:c; KocÎ,AIX':LIXVO î:c; oµ.o pov fiv. Die Stelle wurde se hon \'Oll D. l\I . Pippidi 
cinleuchtend erklărt, u .  zw. im Sinne, da.13 hier die angrenzenden zwpoc L  gemeint "·erden , was 
ohne weiteres for das Bestehen einer kallatianischen zwpoc in der ersten Hălfte des 3.  JhR.  Y. 
Chr. spricht 5•  

Schon vor den von Memnon geschilderten Ereignissen gibt es eine indirekte Erwăhnung uer 
kallatianisehen Landbevolkenmg. lch denke an die von Diodor, 20, 25,  1 ,  erwahnt e l\!3 J3nahrne 
des bosporani sehen Konigs Eumelos, 1000 in Hungersnot geratene Kallatianer wăhrend der Bela
gerung der Stadt durch Lysirnacbos in seinern R eich in der Kolonie Prna an zusiedeln. Die St el l e  

lautet : KocAAIX':\IXVWV oe r.oÎ,Lopxouµ.evwv tmo Aucrtµ.&zou xoct it tE�ouµ.evwv -:-'{î crmlvEL -:c°'(}v cbocyxoc lw1 
ztl.louc; Uit<:oe�oc-:o (se. Eumelos) i;ouc; otiX ":·�·1 crti;oodocv ixxw p ·�croc•1-:occ; .  Otc; ou µ6vo v -:�c; xoc-:oc9uyîjc; 
7tocpfozi::-:o ":"�V cX.crcptfAELOCV, OCJ.AOC xoct itOALV E OOX<: XIX'tOLXEÎ:v, E7tl oe ":"O 'J":"O Lc; Ţ"� 'I O'l')!J.IX�'J[J.E'l"'i'' 
'Foocv XIXL -:-�v6 xw pocv XIX'tE XAYjpouzYJ<rEV. 
Auch diese Nachricht wurde von Prof. D. M. Pippidi in dem Sinne Yel'WNtet , dail „Ies rCfugies 
devaient avoir avec le traYail des champs des liens tout autres qu'accid ent els .  On ne risque 
guere de se tromper en supposant qu'ils etaient des agriculteurs depuis toujoms et qu'avant 
de s'embarquer pour la Crimee ils exploitaient des x/.."ijpoL dans le tenitoire enYahi imr le:-; troupes 
du satrape de Thrace" 7• Daran ankntipfend mochte ich nun aber folgentles hemerken : erstens 
geschieht dies wăhrend der Belagernng der Stadt 8, d.h. ohne weiteres, daB die Aw'-wanderer zum 
lăndlichen Demos gehorten und keine Unterkunft hinter den Stadmauem gefunden hat1en 9 ;  
zweitens ergiht sich aus dem \Y ortlaut der diodorschen Stelle (siehe bes. xi-:-o � xi::î:•1 10 , -:-·�,, zwpC1.'' 
xx-.i:: x).·1J p r:i i)z·1Jcri::·1) , dail die l\IaJ3nahme zur Grtindung einer Kleruehie ftihrte. 'Iat s ilehlich 
seheint e1' m i r ,  n•111mt en zu konnen , daB die im Bosporanischen Reich schon helegte Praxis ,  aus 
dPI' �IXG" LÎ. �x-� zc� poc Land zu ver�ehenken (y1j iv occpfoi:: t) 1 1 ,  dies1'nal die Entstehung ein er 
•1· �  x Î:IJ p '; 'J X'· x ·� um Psoa zur Folge hatte. Psoa kann wohl ein <.p pu {iprnv ·gewesen sein - wic die 
im helle11 i" 1  isehen Osten reiehlich belegten - und die Ansiedler sollen dernnach die Dop1Jelrolle 
der Soldat en und Landarbeiter geşpielt haben 12• Trifft diese Vermutung zu, l'O konnt e man 
m.E .  an die ursprtingliche Stellung cler Auswanderer denken, in denen ieh in Kallatis eher „Kle
ruehen" um cin Kastell sehen wiirde als reine Kleroibesitzer. Weitere Angaben liber das Be
Ftehen solcher <.ppoup�oc in der Kallatianer x.wpo:: (III, 1 )  wtirden einem solchen Bild ent spreehen . 

Andere St ellen am; der antiken Literatur geben blo.13 Ortsnamen an ; die werde ich der 
Reihe nach unt er V, 2 behandeln. 

4 Zu diesem E rir g :  lu. G. YinogradoY, Dcr Ponlos Euxei
nos als rolitisde, nkonomisr/Je 1md ku/lurcl/c Ein/Jeit 1111d 
die Epigrap/Jik, în A ctes du 1xe  Congres inlemaliona/ d'epi
grapbie 9rccq11c ci /aline, 1 (Acta Centri Historine „Trrra 
antiqun Tialknnica", 2), Sofia, 1 987, S. 4 7 - 49. 

0 D. :'.li. Pippidi, VID, 1, S. 1 97 = I  Grerî ne/ Basso 
Danubio dal/'elli arcaica ai/a conquisla romana, l\lailand , 
1 971 (Yon nun an : I. Greci ) ,  S. 78 unei 205. \' gl. im allgc
rr.einrn L. Robrrt, .1 lr<111crs /'.lsic l\li11eure, Atben - Paris, 
1 !180, S .  88, iibrr dic Grcnze riner "Stadt'' i n  · cler Sicht 
an1 i ker Schrifts lclkr. 

& Dic- ?-lanuskrip1c gdJen h icr 'Foocvxa'l)TtK'l)V * an : dic 
Lesung 'Y6otv ;,coci -:--i)v i st eine Emendation Yon l\fadYig, · 
die ,·on nllen nachslen Herausgebern angenommcn wunle. 

' D .  l\I. l'ipp i d i ,  I.c .  probliwe de la main·d'oeuvrc agricole 
don.< /rs cnionics grrrqucs dr la i\frr Soire, in Prob/emes de 
la tcrrc cn Gri:cc c111cic11nc, hrsf!h . l\I. I. Finky, Paris - Den 
Haag, 1 973, S. 67, 

8 Knllrit i s  wurcll' i n  zwl'i E1 nppen belagert : 3 1 3 - 3 1 2  
(Diorl . ,  H l, 7:1, 1 - 7) unei 310- 309 Y .  Chr. (Diod. ,  2 0 ,  1 9 ,  
3 :  2 0 ,  2i:>,  1 ). Zur urnstrit11' IH'n Chron ologie cler Ereignissc : 
Giovanna Saitla, hok:ilos, 1 ,  1 9;)5, S. 11 - 72 un d . 1 1 5 - 1 1 6 ;  
Alexandra S 1 dun, (ira((ilc cal/alicn d u  I i·e silele au. 11. 1'. ,  
î n  Fpi,qrar l1ica. Trm11111x dfdi{s a11 Yl J• Congres inlcma· 
lit•tW/ d'r1;igrop/1ir grrcqur ci fr.linr (C.onslant za, 9 - 1 5  SL·pt.  
H l77),  J1rsµ-h. D .  �I .  l ' ippicli , 'Fm. l'oprscu, Dukarcsl , 1 977, 
S. :) 1 -- 32 .  I m  allgc mr incn zur Chrcmologie cler Jahre 3 1 3 -

3 1 1  Y .  Chr. în cl e r  Diadochenge�chichte siehe d i r  Litrra1ur 
bei J .  Seihert, Das Zcilalltr dcr Diadoc/;en , Darm � 1 <: 1! 1  
1 9 83 , s.  1 27 - 1 29. ' 9 Diese war PigC'll tlich d .ic  iiblichc Praxis im Krieg�Wl'scn ,  
cler spiitklassischcn un<I hcllenistischcn Zeit : Y .  G�ri:m ,  
La de(e11se d u  territoirc <i l 'ipoq11e c/assiq11r, î n  Problfmrs de 
la lcrre . . .  , S .  154 - 1 3fl. Ein his1rianischrs Bei�pirl um 200 Y. 
Chr. : I S:'.11 , 1 ,  1 5 .  

10 Zmn Wert drs BrgrHfes în hellen i � l isch1·r Zd1 : ·c .  B .  
Welles, Roya/ corrcspondcnce in lbc /Jel/enislir period. _ l  8.i11dy 
in Greck epigraphrt (l'achclruck), Horn, 1 !166, S. 3·1 i"i .  11 D. �I . Pippicli, I.c  probleme de la main·d'ocuurr onr i· 
roit' . . . , S. 69 - 72. I m  allgrmrinen zu dicscr Frngr i m  Sc-Jr u k i 
!lrnrrich : "'· H .  Buckler, D .  )I . Hobinson, AJ,\, 1 G, H l1 2 , 
S. 1 1 - 3-2  (vgl. dazu IC T. :\ I .  Atkinson, l fotori:.i,  2 1 ,  HJ7 2 ,  
1 ,  S. 4 5 - 74) : l i. Krri eig, Eirrnl', 1 5, 1 !l77, S. 1 0 - 1 2 :  
ders., Wirlsc/Ja(I und Gcsc//sr/Ja(I i m  Sc/cukidcnrcic/1. Dic 
F:ige11/11ms- 1md die ..\ b/1ă11gigkcilsvcrhă/111issc, Berlin, H l/8, 
s. 40-50. 

12 :!\I . I. Hostov1 zeff, Social and Economic l/istor!J o( 
lhc lle//enislic Wor/d, Oxford, l !l4 1 ,  1, S.  284 - 286 : Clnirc 
l'rcaux, L 'lconomic ro yale des l.agidcs, Bruxellrs, 1 !l:l!l, s .  
4 68 - -180 : l\ I .  Launcy, Hechcrchcs sur Ies armecs hc//"11isti
q11cs, 2, Paris, 1 950, S .  682 - 68!1 : l i . Krri Dig, '1" irl.�r/Jaf'I 
11nd Gesc//scha(I . . . , S. -1 6 - 50.  Sit l•e nuch die x>.r,pouzo':l„r:-e:::; 
;,coci ye:wpyouv.ec; -:-ljv xwpocv aus r : : : em r;>FOUp�ov in drr 
1 !Jrakischen l'eraiu von Sarnothrnkc (l ' .. l\ousscl., BCH, 
63, 1 93!!, s. 137...: 1 4 1) . ' 
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3 Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis 105 

2 .  NU.'11/SM/1.TISCHE QUELLEN 

Kallat if; ·hat vermutlich erst in der zweit en Hălfte des 4 . •  Jhs . seine Silh<c�rclrachmeu 1n·ăgen 
Jas:o;en. Die Darntellung cler Ăhre auf cler Rii.ckf'cite dieRer Prăgungen 1 :i wurcle a11gerneieu Yon 
�umismatikern wie Yon HiRtorikem a!R ein Symbol cler J,anclwirtschaft, der H auptheschMt igung 
cler Kallatianer int erpretiert 14.  Derselbe Agrarcharakt cr cler Kolon i e  w ircl m1misrn ati sch auch 
YOU cler hăufigen Darstellung einiger AgrnrgottJ1eiten wie Demeter odcr Dionyws 15 auf cler Yor
derscite hellenistischer Kupfermiinzcn (3 . - 2 .  JlL v. Chr. ) amgcdriickt . 

3. EPIGR.1 PHJSCHE QUELLEX 

Bcisci t e  lai>.se ich clic lnf'eluift en zum Ku lt Yon Demet er oder Dionysos 16, cl i c , wil' <li e  
bereiti-; erwălrnt en Miinzen , n u r  incli rekt auf clic :Rolle cler Lanclwirt schaH im hellen ist f rcheu Kallat is  
hinwch;en . Ich werde mich nur auf j en e Imchriftcn beziehen , clic unrn i t t m ell:ar dic z�r-r;. dcr 
Kallatianer erwăhnen . 

A) l\larmorbruchstikk cinei-; Dekret es · am; dern :3. J h .  Y .  Chr. ,  1 967 iu Lima 1 1u (llehen .Man
galia)  gefunden , aber noch n icht Yeri:iffeHt licht. DaR Stiick befinclct Rich im J,apiclai ium defi l\lu
seurns Yon Constanţa unter cler Jnyent arnurnrn cr 17 608 . Sech s inkomplett e Zeilen �inel ei halt en 
geblieben. Die Inschrift hoffe ich , bei einer anderen Gelegenheit năher behancleln zu konn en . •  J etzt 
geht es mir darum , daB man in Z. 3 - 4  lesen bzw . ergănzen kann : 

[ - - - - - - --- - - - - - - -- - - - -Toc V 7tO/,t v J 
[ xr;.]t 't'OCV 't'Z zwpcr.[v Y.rJ.L e .g. 't'cX 't'd:;("fJ Ote9u-] 
ArJ.�e xT/,. uel 't'oc qipouptr;. uel Tov 'Atp.evr;. 

Offenbar hanclelt es sich um ein Ehrendekret fi.ir einen Strat cgen Ii, der f' ich w ă h n•1 : d  dn Ye1 t ei
cligung cler Staclt uncl cler xwp·ix ausgezeichnct hat . In uas� elbe ,Jahrlnrnclert gehort das Eln en{k k 1 et 
YOll Pot irnichea (Anfang 3 . •  Jh. v. C'hr . ) , cla s  zweifclsoh11 e  am ; Kallalis  st aunn t uml wo l'S YNmll t 
lich um Kriegsereignisse g-eht ; olmohl nur cl i c  EndheschliiRRe crhalt en gchliet c11 f'iJHI , i s t  der 
Begri.indung iivopr;.yr;.6loci; &vzxev zu ent n elirnen, daB „il s'agit ele fa it s d e  gucrre„ r n .  

B )  R echte Hălfte eines Dekretes auf. Kalkstein .  DaR Stiick w urcle in Kal latif.; (Ma n galia ) 
entdeckt uncl befindet f'ich j etzt im l,apidarium des Muf'eurns von Const anţa unt er dN 1111 cn t ar
numrner 1457 ( =138) 19• Stichwort e auR mehreren Zeilen gehen zu verst che n ,  tlaD cs f' ich lll11 clic 
Einrichtung einer Sitoni e  ( 1 .  Jh . Y. Chr . )  handelt 20• Auch clieses Dekret bedarf einer năh(>ren 
Untersuehu ng, um publiziert zu werden . W ichtig ist fllr clic jetzigc Angelegenhcit , dal3 in Z.9 
['t'ii ]i; zwp:xi; zu lesen ist ; der ZuRarnmcnhang zcigt narnlich ,  dnB dic  Sit on ic  cingericht et wmde 
eben weil die .Felder clie GetreideYersorgung nicht, mehr untcrstiitzen korn1t e11 . 

C) HorotheRia dcr Stadt DionywpoliR (Ende 1 .  .Jh . Y. Chr. - Anfang 1. Jh. n .  Chr. ) .- Die 
InRchrift konnte ich mir im Oktober 1990 im Kationalmuseum Yon f;ofia ansehen ; leider he:-it ze 
ich im Moment noch keincrlei Am :kunft. , ob/wo dicse wichtige Inschrift irnlizier t  wurcle. Vor-

13 n. l ' irk,  /Jic an/ikcn Miimcn VOII 1Jacir11 111/rl .�lncsic1 1 .  
1 1 ,  Brrlin , I<a l .  ?\ r .  1 !l 6 - 204 unrl Taf. I ,  1 7  (Y[.!I. dic Ilronzc
miinzl'n ?\r. 205- 208 und Tar. I ,  1 �). 

H Ebd„ S .  87; D. M .  Pippidi,  D T D , 1, S. H J.t = I  Greci, 
s.  7.1. 

H B .  l'ick, a.a:O„ Eat. Nr. 2 1 7 - 22 1  a · m' cl Taf. I, 20, 
21 (Dionysns), 225- 226 und Taf. I, 22 (Drnwl<·r) : zur Chrc
n ologir : Gh. Poeirnru llordco, SCJ\', 'I , 1 968, S .  103 - 1 2::i .  
Siclw ouC'h <l ir TctradraC"hmcn \llHI Dr::cli11•c11 Y u m  Akxandl'r 
clcm Grof.lcn, Seleukos und L�·simadws mit (i<•gcnsfrmpcln 
(l.;opf der Drmrll'r m it Ăhrcn kran z odrr Ă hrc rrchb) : 
B. Pick, a.a.O.,  Nr. 20!l - 2 1 5  und Taf. I, l!l. 

le Zu Demetrr : T. Sauciuc-Săwanu, D:1 c i a ,  3 - ·1 ,  Hl21 -
1 932, S. 451 - ·1 52 lJ (Ygl. P. Houssl'I, BE l!J:l6, l\'r. 373) ; 
cl<•rs. ,  ])aci n ,  l\' . S„ 2, 1 958, S. 207 - 22 5  (vgl . J. und L. Ho
h�rt , Bl� l !l60, S .  1 1 6 - 1 77, Nr. 265) : zur Epikksis 
'.\lalophoros d<'r Giit l in i n  Kallatis : I.. Hr.lwrl, I klknica , 
2, l!l ·H l ,  S. ;;:J : J. und L. Hobcrt, HEG, 75, HH32, S. 1 76, 
A n rn .  202 ( v gl . l lnn ell,  S .  1 80 - 181 , zu d i1·s1• m Kult in 
l .h'rnkkia ;1111 l'un l o s  und Byzan z) . \\'as Uion y�'" un hrlangt, 
wiirrn clic l n schri ftcnbckgc unei dir cJ;;7u grh iirigc Likratm 

zu 1 1mfan grc id1 ,  urn sic hicr :mzugC"hc11 : gest u l  t e l  Sl'.i mir 

11 ur u1f d< n Auf�alz Yon ll. �I.  l 'ippid i zu Yl'l"Wl'iS<·u, Xo11-
11cu11x 1.'nrnmcnls sur Ir cu/Ic de Dion yws <i Callatis, i i i  Sr111/1irn 
Jlinora. Rccbcrcbes sur Ies colonies f}l'l'cqucs du /ii/oral roumai � 

de Ici mer Snii·r, Bukarc s l - A m s l erda1 1 1 ,  1075, S. 1 :18 - 1 58, 
wo man nuch dic i i lterc J . i l cra l ur fimkl. Einr m 1 p 11 !Jliz il•rtc 
Dissl'rt at ion hat dcm Eult  Yon Dion�·sps in Kallat is  ,\ Jr
x�rndr:i Ş l dan gcwidmc l .  

17 Zum \Vert des lkgriffcs 8wc;iuJ.iicrcre:tv i n  · den Ehren dckrcten fiir Str:i legen und l'hrourarchen : L. und 
J. Robert, Journal des Savants, 1 !l76, S .  201 - 202 und 
Anm. 1 8 6  (mit Beispielcn). \'gl . untcr elen wcstpontischrn 
Jnschri ftcn : I S!\I, 1 ,  1 5, Z. 1 2 - 1 3  ( lstros, um 200 v. Ghr. ) ;  
6 4  = I GB, P ,  388 bis, Z.  1 2 - 1 1  (-:7)v -:e: 7t6/,w X!Xl -:·);v zc�p!Xv 
xixl 't'OU<; ),1µ€vcc; .„ 8te:'!''�Aix�e:'J . : ,\pollon ia , 2. Jh.  v. Chr.). 

1s A .  Ariccscu, StCI, 5 ,  H J6:�, S. 3 1. 'j - 3 1 8  = Xni 11 :orm-
111enle epigrafice din Sc!J//1ia Minor, Constanţa, 1 !l64, S. 
35 --10.  Zur zit i crlcn Dcutung dC'r ci.v8pet'(!X6lix : L. Rohl' rt, 
StCl ,  10, 1 9 68, S.  80, Amn. 1 5 ;  J. und L. Hobnt, HE 1 964 , 
s. 193, Nr. 287. 

10 Dcr Kartcikartc :ms dcm '.\luscum Yon Constun !a 
entnehmc ich, da f.l dic lnschrifl 1 956 unlcr unbckan n lcn 
Crnstiindcn in '.\fangali a  cntd<•ckt wurdc. 

20 Diesc ist zwcifcl solHtc dic lnsdirif l ,  dir Yon Al exandra 
Şkfan, Dic Gelrcidekriscn in den Sllicl/en w1 dr11 tl'l'Sl/icl!cn 
1111d 11iirdlid1cn Hiislcn des Po11/os Euxei11os irr dcr lrel/Ctli
s/isc/1e11 Zeii, i n  llel/e11isc/1r l'oleis. Krisr- 11'1111dl1111g- Wirk1m,q, 
hrsgh. E .  Ch . Wclskopf, Berlin, 1 !!74, 2, S.  655, Anm. 81,  
crwahnt wurde. 
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1 06 Alexandru Avram 4 

l ăufiger Weg"'eiser ist ni.ir nur die kurze Xotiz von K. Banev und 1\L P. Dimitrov 21 • Die vom 
Konig Kotys - wobei es offen bleibt , welcher der Gleichnamigen gemeint wird 22 - , vom Volke 
von Odessos und von Kallatis ( ty o� KocAA!X':': doo; ) gesandten Feldrn e81'Cr (o! ii.rtOO'"t'!XAe\l"t'C:<; opto 6e"t'1XL) 
hiitten das Territoriurn von Dion:vsopolif.; abgegrenzt , rrnchdem sie sich vorher im „Arc�iv" 
crkundigt hatten ( µoc66'{ "t'tc; E]x "t'W'I &.pzoc lw'1 ypocµµi':'w'1 ; z.  13-14 ; auf den Sinn des Hegnffes 
werde ich im folgenden zuriickkommen ) .  

Gestattet sei mir, aus dem gesarnten Fragenkreis dief'er hochstinteressanten Inschrift nur 
die Z. 21 -25 anzugeben und zu behandeln, wo es um die Grenze zwischen Kallatis und Diony
sopolis geht : 

[ . „  . . ] "t'�'1 9zsio1Jaoc'1 riµoc� �ActTO\I Ertl. Kocp-
25 [ �ct"t'c: t]ooc xocl. iirto Kocp�oc-.dooc; "·�·1 9€pou croc'I 

[ E7tL 't' Joc iip;(IXLIX opta: lfaAAOC't'LIX•1w•1 za:f. �LOW-
[ O'Ort]o AC:L"t'W'I xocl. iirto 't'W\I ăplw'I •o •hW'I 
[ • ]�·1 9€pouaoc1J z�w "Axpocc; irtl. TO Nuµ9oci: 
O'IZ. 

Die gemein:-;ame Grenze beginnt all'lo in Karbatis. Auf tlie iiherraschende Hest ătigung der 
bisher als hapax betrachteten Angabe des Plinim;,  Nat. hist . ,  4, 11 (18 ) ,  44 - Callatim, quae 
antea Cerbcitis uocabatur - haben schon K. Banev und M. P. Dimitrov hinge,viesen 2 3• Zudem 
geht es aus der Immhrift hervor' wo es in Jr.. 12 l.y o� KocAActTdooc; und in z. 23 KocAAa:"t'L(.(\IWI/ 
hei.13t,  dal3 Kocp�ocntc; nicht idenfo;ch mit Kocl..Aoc•t:; sein kann ; dernnach i:.;t Plinius' Angabe nur 
cum grano salis zu verwerten. 

Friiher hatte Vasile P:\rvan vermutet, da.13 der .Xame von einem sich angeblich in der Gegend 
befin<lenden Flul3 K€p�·'l<; oder Kep�o� hergeleitet worden wăre 24, was aber leider nicht haltbar 
iRt.  Da.13 K1Jp�ct':'Lc; nicht unmittelbar an der Kiiste lag, sondem wohl etwas in das Hinterland 
Yerlegt, geht deutlich am; der Angabe der vorliegenden Inschrift hervor, da.13 erst hier die gemein
Rame, von mm an zum Meer laufende Grenze zwischen den zwei Stădten anfing. K-l)p�oc':'L� 
konnte eventuell eine Siedlung sein , die einer ersten , ins 6.  Jh. v. Chr. datierbaren Kolonisations
wellc entsprochen hătte (dazu weiter V, 1 ) ,  vielmehr aber ein Flul3 ,  cler eine natiirliche Grenze 
zwir-;chen elen zwei Territorien hatt e darr-;t ellen konnen.25 

Die ocpzix'Loc ăptoc KocAAOCTLIX\IWI/ Xit.L �tO'IU [ 0'07t] o Ai:: t"t'W'I verntehe ich als die alten ' womo
glich sogar urspriinglichen Grenzen zwischen }fallatis und Dionysopolis, was den im fol
genden rekonstruierbaren Sachwerhalt an der Arenwende auf eine altere Zeit zuriickschiebt . 
Da aher einst diese „alten" Grenzen wohl bis ans l\Ieer liefen und da sie in cler Zeit cler j etzigen 
Abgrenzung in einem gewissen Punkt verlassen werden , geht es hervor, da.13 sich entweder das 
kallatianische oder das dionysopolitische Territorium verbreitet hat. l\Iir scheint , der gleich 
darauffolgenden Formulierung e�w "A xpa:c; trtl. "t'o Nuµqioc'Lo '1 - z�w "Axpoc� in der Sicht der 
Dionysopoliten , d .h.  iiber Akrai hinam•, nordlich von Akrai -ohne weiteres zu entnehmen zu 
sein , dal3 urspriinglich Akrai an der Grenze lag und dal3 :.;ich nun clas Territorium von Dionysc
polis nach Xorden erstreckt hat, bis auf das aus anderen Quellen leider unbekannte �ymphaion . 

W o  lag Akrai Y Dafiir gibt eR sonst nur spăt erc Releg-e. In Reinem SJ/nel.:dernos ( 637 ,3) aus 
• den Jahren l527 - •528 n .  Chr. crwăhnt Hierokles unter den L3 St ădt en Skythiem; Akrai zwischen 

Dionysopolis und Kallatis ; ihm folgt buchRtablich Konstantin Porph �T�>genetes ( Thern. ,  [47 ] , 

�1 K .  Banev, :!\L P. Dimitrov, Thracia Pontica, 2, 1982 
(H l85), S.  31 - 37. Dic Inschrift ist zufălligerweise im Friihjahr 
1 982 in Ba!Cik entdeckt worden. Fiir den Hinweis auf 
die I n schrifl  bin ich Prof.  Dr. :'.\f.  Oppermann (Halle/Saale) 
sehr zu Dank verpflic htet . 

22 Stammtafeln bei G .  :'.\lihailov, I GB, 12, S. 9!! und 
:ms. lfochstwahrscheinlich handelt es sich um 1'.olys, den 
Sohn von Rhoemelalkes (so auch K. Bancv, :'.\! . I'. Dimi
trov, a.a.O„ S. 36), dcn Zeilgenossen von Ovid (E.1· . Pont. ,  
2, 9),  der iiber die Dobrudscha herrschlc (Tac„ .·\ 1111„ 2, 
64) und der u.a .  cin Jahr auch das Eponymat in Kallalis 
innchalte (zur Chronologic : V. Pârvan, Dacia, 1, 1 924, 
S. 363 -367).  Trifft diese Vermut ung zu, so wăre die Inschrift 
in die Jahrc 1 2 - l!l n. Chr. anzusetzen. ln Frage kăme aber 
auch der Astăer Kotys, Sohn des Sadalas ( I I.),  dcr vor 16 v. 
Chr. gcstorben ist. 

23 K. Banc\", '.\1. P. Dimitrov, a.a.O„ S .  36.  
24 V .  Pârvan, Getica. O protoistorie a Dacici, Bukaresl, 

1926, S.  87 und Anm. 2, wandelt den Flullnamen KE:[3po� 
au s drm Bericht des Cass. Dio, 51,  2·i ,  1, iiber den Fcldzug 
von :'li . Licinius Crassus grgen die Bastarnl'n aus dem .Jahre 
29 v. Chr. in K€pf37i� oder Ki[3po� um und idcntifiziert ihn 

mit einem in den siidlich von Mangalia Jiegendcn See miin-

clenden Fluf.I (so auch H. Vulpe, I IAD, S. 102). Dabci ist 
zu beachtcn, dall dic :'ltanuskripte Ki8po� angebcn (7tpb� -;c!°l Ki8pcii lt'oo;o:µc�) ; K. '.\liillenhoff halte dic Emen
dation Ki[3po� vorgeschlagen (so auch C. Ph. Boissevain), 
wiihrend E. Fabricius Kh[3po� las (unter Berufung auf 
Ploi., 3, 8, 2) und den Fluf.I mit Cibrica identifizieren licll. 
Da sich die von Crassus verfolgten Bastamen ans l:fer des 
in Fragc kommenden Fluf.les schon wăhrend der sich im 
Gebiet ,·on Serdica abgespicltcn :!\lilitarhandlungen (vgl. 
Cass. Dio, 5 1 ,  23 , 5) und vor dem Einfall der Riimer in l\loesien 
zuriickgczogen hatten (zur Chronologie und Richtung des 
Feldzugs : C.  Palsch, JJeilrăge :rir \'O/kerkundc von Siidosteu
ropa, \'/ 1 ,  Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, phil.-hist. Kl.,  214 , 
1932, 1, S. 71 ff.) ,  ist die ldentifizierung des KE:[3po S mit 
dem siidlich \'on Oltenien in die Donau miindenden Flull 
Cibrica hiichstwahrscheinlich, daher d ie  Rekonstruktion 
l'ârvans - so faszinierend wie sie augenscheinlich auch 
sci - 111 .E. unhaltbar. 

20 Dall J(erbalis keinen Ort, sondem wohl einen Flull 
brzeichne, hat mir Dr. Alexandru Suce,·eanu freundlich 
,·orgeschlagcn als ich zum hier bchandelten Thema einen 
\'ortrag in dC"r Ableilung fiir klassische Archăologic des 
Archiiologischen Jnstituts Bukarest ghehalten habe (Dezem
ber 1990). 
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5 Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis 10î 

1 ,  ;)8 - 60 ed. A. Pertusi ) .  :Marcellinus Comes, unter J. 51 5,  2, erwăhnt ein Acres castellum im 
Zusammenhang mit Vitalians Handlungen in der N ăhe von Sozopolis (ehem . Apollonia am 
Pontos) ,  was eher zweifelhaft ist . Die Gleichsetzung „"A xpcu = T lpL�Lc; &xpoc ( Strab.,  7 ,  6, 1 )  
unterliegt keinem Zweifel . Der strabomchen Stelle ent nimt man zudem , daLI <lort i;chon in 
cler Zeit der Belagerung cler Stadt Kallatis unter Lysimachos eine Befestigung ( ;(<Up lo'1) hestan d ,  
w o  der Konig seinen Schatz aufbewahrte. Ebenso einwandfrei schcint m i r  die Lokalisierung von 
„" AxpocL am Kap Kalliakra 26, d .h .  zwischen Bizone und Kallatis.  

Zusammenfassend sollte ah;o die durch die vorliegende Horothesia fm;t gest ellte G ren ze 
ein Stiick ni::irdlicher vom Kap Kalliakra beginnen , wo das noch nicht identifiziert e N�·mphaion lag. 

\Vas nun mit dem zwischen Kallatis  und Dionysopolis, în der Năhe vo m Kap Kalliakra 
liegenden Bizone ? Hauptquelle ist PH . - Skymnos (v .  758 - 759),  der i-ich hier auf den 
gut informierten Demetrios von Kallatis beruft 27 : -roiJTo �& Tov r.o J.lzvwv tpixcrlv "t'L'1zc; µb 
�ocp�ocpC.U'I 't"L'IE� a· 0:7tOL l((J)V yzyovEVIXL l\frcr"r)µ� p lixc:; (buchstăblich rn auch A non . Pe1 ipl . ron1 .  
Eux . ,  75 - 77 ed. Diller) .  Da darnelbe Ps . - Skymnos kurz vorher (756 - 757 ) angibt , dal3 
in der Gegend µLyocae:c:; ''EJ,J,"flve:c; wohnten ( dazu im folgenden , V, 1 )  uncl da man �ehon den :Fall 
rnn )Iesambria selbst kennt , wo vor der Ankunft der Oikisten eine t hrakh:C'he Siedlung (bria ) 
bestand 2\ glaube ich, nicht fehlzugehen , wenn ich die Ambiguit ăt auf zwei ve1 f'chiede11 e Heali
t ăt en zurii.ckfiihre : eine einheimische Siedlung, danach eine dori:-:cbe J.anduug (von MN·amlJi ia  
her) .  Jnwieweit Bizone dorisch geblieben ist , ist  mehr als fraglich 29 ; die "Cmiche1 heit des Dcme
trios von Kallati� scheint eher auf einen vergaugenen Sachverbalt hiuzuwei�en .  Da.13 aber die 
Stadt einen Polischarakter besaJ3, ergibt sich aus einer Grabinsch1ift aus Jasos , wo das Et hnikon 
BL�c.uv [-r"f) c:; auftaucht 30 und am; einem Dekret aus Istros, ISM, I, 15 ,  Z. 26-27,  wo die Angriffe 
eines thrakischen i::irtlichen Fiirsten geschildert werden und wo am:driicklich i.iber die zwpix Yon 
Bizone gesprochen wird 31 , was die Stadt in die R eihe der poleis einordnen lăLlt . Spăter war 
Bizone wichtig genug, um die Aufmerksamkeit des siegreich marschierenden J,ucullus ( 72 - 71 v .  
Chr . )  darauf z u  Ienken : Apollon1'.arn euertit, Calathn . Parthenopolirn , Tornos, Histrmn � Bur;;aiot1on 
( d .h . Bizonem) cepit (Eutr. ,  6, 10) ,  N ach diesern Zeitpunkt uncl Yor der auguf't ăit:chen Zeit , wo 
Strahon schreibt,  ist aber die Stadt einem Erdbebeu zum Opfer gefallen ( St i ah . ,  7, 6 ,  1 ;  I'on}p .  
l\Iel . ,  2 ,  Z ,  22 ; Plin. ,  X a t .  hist . ,  ;34 ,  11  (18), 44) .  Erst bei Anian i m  2 .  Jh . n .  Chr. ( Peripl.  Po11 t .  
Eux. ,  24,  3 _:___ 4) t aucbt die St adt wieder auf, was auf . ihren inzwischen erfolgten Wiederaufbau 
hinweist. Spătere itineraria erw:.l hnen Bizone32 und ein paar romerzeitliche griechisehe Imchriften 
(im xo�v-� Dialekt ) sind bekannt . 

Ef; ergibt sich mm folgendes Rild : Bizone war zunăchst eine Kleinst adt ( Demetrios von Kal
Iatis spricht ii.bel' cin 7toAlzvLOV),  die jedoch uber eine eigene xwpix verfiigt e. Diese was 
aber sehr beschrănkt um die Stadt , so daLI im Hinterland das siidlieh uud siidwestlieh gelegcne 
Territorium Yon Dionysopofo;  doch an clas n i::irdlich , bzw. nordwestlich gelegene Territorium von 
Kallat i" anstieLI .  Somit kann man die &pzixiix ăpLrr. cler Inschrift Yon Dionysopolis deut en . 
.'.t;um Territorium Yon Bizone gehorten urspriinglich womi::iglich da8 Gebiet um das Kap Kalliakra 
( Tirizis) ,  Akrai und das bisher unbekannte Nymphalon . E8 ist eben clas Gebiet , daio; mm naeh 
dem Erdbehen und dem Xiedergang Yon Bizone unter Dion:rsopoliten und Kallatianern Yert eilt 
wurde. Daher die Prăziio;ierung cler Horothesia : von dem Punkt , wo die ăltere gemeinsame Gren ze 
aufhi::irt , geht es weiter liber Akrai hinam; bis auf Kymphaion . Zweifelsohne war dies nur ein 
zeitweiliger Zustand : nach dei: Wiedergeburt cler Stadt Bizone in rt:imischer Zeit soli sie wiederum 

28 Aus[iihrliche Belege und Diskussionen bei G. �libailov, 
! GB, 12, S. 4 2 - 44.  

27 So Ps.-Scymn. ,  v. 718 - 720. Zu einer positiven Bewer
tung des Demetrios von Kall::1tis : E. Schwartz, RE, 4, 1901,  
2806 - 2807 ;  1\f .  I .  Rostovtzeff, Skylhien u n d  der Bosporus, 
1 ,  Berlin, 1 93 1 ,  S. 27 ff. 

28 Xcssebre, 2, 1 980, S. 7 - 22 hrsgb. I .  Venedikov. Es 
handelt sich um eine hallsttatzC'itlichc Siedlung, in def man 
abef kcine gfiechischen Schefben gefunden hat, so dall ihr 
Ende \'Of dcr Ankunft der Gricchen anzusctzcn ist (P. 
Alexandrescu, S. !llorintz, Pontica, 1 5, 1 982, S.  ·1î - 55) . 
Dazu weitcr, .Anm .  215 .  

29 Die griechischen Inschfiften aus Bizone sind im xow�
Uialckt, nuf stammcn sie alic aus riimischer Zeit (! GB, 12, 
6 - 10 :  vgl . G. !llihailov, ebd . ,  S. 3 6 :  c/ement11m Doricum, 
si rcuera erai, uesligia nul/a re/iquil ) . Zur dofischen Hcrkunft 
von Bizone, \'Of aliem : B. Lcnk, HE, 1 5, 1 93 1 ,  1073 : Jlanell, 
S.  1 28 .  l "ncntschil'den (ob dorisch odcr ionisch = milesisch), 
au f.lcr ;\lihailov, auch N. Ehrhardt, .Uilrl 1111d scine Ko/onien 
(wie Anm .  3), S. 66 - 6î und 34 1 ,  Anm.  503. Im allgemeincn 

zu Bizone : M. J\lircev, G. Tonceva, D.  I .  Dimitrov, Izvesti· 

ja-Vama, 13, 1 962, S.  20 - 1 02 : Chf. Danov, RE, Suppl. 9, 
1 9 62, s.u. Ponlos Eu:r:einos, 1039 : B. Isaac, The Greek sett/e
menls in Thrace until lhe .\facedoni /111 conquesl, Leiden, 198&, 
s. 259 - 26 1 .  

3o J. !li. Cook, BSA, 52, 1 957, $ .  105 f. = SEG, 1 8, 11l62, 
450, Z. 1 1 - 1 2 :  [ K] -;1J" lou o;o'3 'A7to>.Acu[v] lou Bt�cuvl�o•J .  
Dazu L.  Robert, Rcv. Phil . ,  3 3 ,  1 959, 2, S.  1 79 - 1 80 (ihm 
zufolge : K. Ehrhardt, a.a.O . ,  S. 3 4 1 ,  Anm. 499 ; B.  Isaac 
a.a.O . ,  S. 259 - 260). 

31 Die Stcllc lautct : Bt�c::iv'lJV µzv :toAtopxo•jvo;cuv -;f,•1 �c 
xc::ipixv 7top6o[uv]�cuv. AuGrrdem ist auch auf dic Kofrcktur 
\'On \"I. Iliescu, RESEE, 7, 1969, S. ·100 - 40 1 ;  ders . ,  Histo
ria, 20, 1 97 1 ,  1 ,  S. 1 72 - 1 85, apud Clcm. ,  Strom . ,  5, 5, 
p.  240 (Stăhlin, p. 346) ztt verweisen (B'->�cuvt-;<7lv 8f,µC(J 
anstatt Bu�!Xvo;lcuv 8�µci>), wo cs um cine Tributleistung einer 
gricchischen Stadt an dcn Skylhenkonig Ataias gcht. Triife 
die Vermutung von VI. Iliescu zu (in derselben Richtung 
auch B. Isaac, a.a.O.,  S. 260), so wiirc dann an dcr 
angegcbenen Sklle Bizone, und nicht Byzanz gemcint ,  was 
so gut hicl:lc, dalJ die poli.� scbon grgcn !l·litte des ,t . Jhs. 
v. Chr. bestan<l. 

32 Bclege bei G. Mibailov, a.o.O., S.  3 5 --36.  
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108 Alexandru Avram 6 

um ·ein eigenes , um ·das Kap Kalliakra 33 und ein Sttick ins Hinterland verlegtes Tel'I'itorium ver
fiigt · haben . 

Ei1ie · derartige vV iederherntellung der si.idlichen Grenze dei'i kallatianische Territoriums wird 
auch clmch cine in Gorifan e, in cler � ăhe Yon Sa lila ( = K(XpW'J ALfL"�v ; siehe V, 2) gefundenc 
Inschrift aus dem 3 .  .Jh .  li .  ('hr . hckraft igt , clie Hlil1 �ou/.-/1 o�µo� K(XAA!XTL(XVW'J gestellt 
wordcn war 34 • Ah;o gchc)rte  viellcicht auch dicsc G egcnd noch zi.un kallatianischen Territorium 
in romischer Zei t. Zwar g-iht es am; dcm cin paar Kilomcter nordlich liegenden Ort Tvătdica 
cine GrC'nzinschrift , wo f ( ines )  terr (1"torh'.) Call ( atirmorwn ) zu lesen ist 35• Falls die:--e Inschrift 
wirklich davon stammt , wo sie gefunden wurdc, :;;o miif3te Gorieane ausfallen (die clort entdeckte 
Inschrift entspringt .sowiew den St adthehorden , demnach i:-;t sie sicher in neuerer Zeit abgetragen 
worden) . .  J edenfalls bleiht eine si.idliche Grenzc irgenclwo um Tvărdic:a und Gorieane bis Kap 
Sal 1 1a, in romil'cher Zeit durchaus annelunhar . 

D) Fragment eines mil i t ări:-:eheu Erlasscs des 8tatt halt crs von .MoeHia Inferior ( Gr. Toei
leseu , ARM, 6, 1 882, S. 10-11 , �r. 17 = IGRRP, I, 6J2 ) .  Heute in Bukarest ; Archăologisches 
Institut , I11ventarnumrner L 91!). 

[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ��:::cr-1 
�:::u'r·�� �:::�M'rWV [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
Eµ(X60'1 od'1 ":OU� [ - - - - - - - - - - - - - ] 

5 cru'1/,(Xµ�(Xvoµe[vouc;; ·� - - - - - - - - - - - - - - - ] 
';"WV z XIX";OV't"&.pz[ (J)V - - - - - - - - µ � E\I "'ii �6 A::: i n 
µ"!JOE: lv "'ii zwprf [- - - - - - - - - - - - - - · - J 
�6 A::: L nix p6vn [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 

. z. s. : 1.1. � l·1 "n �6A.e:L ? A nam. 
Obwohl am; rbmischer Zeit, habc ich auch diese Inscbrift hinzugefi.igt , erstenH weil sie das 

Hefitehcn. der zwp(X in nachgriechiHcher Zeit belcgt 1 zweitens weil es sich anscheinend um ein Verbot 
des romischen Statthalters handelt (siehe Z. 5 - 6) ,  das viclleicht dazu bestimmt war, die Mi13-
brăuche der centuriones (Z .  5 )  in einer ciuitas foederata einzudămmen 36• 

II. DIE KAI.1LA TIANISCHE LlMITATIO 

Fiinf Fragmente auH verschiedenen Fassungen in gricchischer bzw. lateinischer Spracbe einer 
I1imitat ion deR kallatianif'chen Territoriums in friihromiRcher Zeit sind bis heute entdeckt worden. 
Da diese Text e  fi.ir die vorliegende Untenmchung ău.f3erRt wichtig sind und die bisherigen Aus
gaben verbei'isert werden konnen,  mochte ich zunachst, als Basis fiir die darauffolgenden Aus
fi.ihrungen, eine neue kommentierte Edition vorschlagen. 

1 .  :\'EUAUSGABE U�D EINLEITE:\'DE BE.:UERKU!\"GEN 

. Fragment A ( Grenzsteine 12 - 2 6 ; griechisch) . 
. Marmortafel, , „gefunden 1894 auJ3erhalb der Stadt Mangalia in einem W eingarten neben der 
· Straf3e Yon ::Mangalia nach Constantza" ; jctzt in BukareRt : Areh . Inst . ,  L 818. 

Gr. Tocilescu, AE!\1, 19, · 1896, S. 1 03 - 106, N"r. 59 ; dcrs . ,  Fouil/es e l  rccbercbes arclieologiques c n  Roumanie, Bukarest 
1 900, S. 1 l2 - 1 1 5  (Abb. S. 113  b) ; I GRRP, I, 657 ; Emilia Dorutin Boilă, Dacia, N.S. ,  15,  1971, S. 327, Abb. 1 (oben)

0
' 

33 Hicrzu gchiirl in spii tromischer Zeit auch das von 
Scut. Dur. Europ. ,  7, und Gcogr. Rau . ,  4, 6, 4 7, erwiilmtc 
Timwn, das an der Kiistc cntwcdcr zwischen Dionysopolis 
und Bizone odcr .zwischcn Bizone und Kallatis zu suchcn 
ist, jcclcnfalls in dcr Nahe vom Kap Kalliakra. Timum ist 
sicher mit clem Yon !lin . •  ·1111 . ,  228, 1, angegebcnen Timogi
lia iclcntisch. 

34 JGB, P, 5. Die yon K. Jircfrk, AE'.\1 , 10, 1886, S. 
190, ::-.:r. 1, 111il :'.llajuskcln abgeschricbenr und inzwischen 
vcrlorcngrganr:rnc Inschrifl wurde von G. Mihailov c . g. 
ergiii; z l : cla l.l aber in dcr l etztcn Zcile [Koci.i.]oc-;�!Xvw[v] zu 
.lcS!'ll is1 , tlll lPrl iegt keine1.11 Zwcifcl. 

30 I\: . . Jirci'ck, a.a.O. , S. H l 1 ,  Nr. 2 = CIL, I I I , 7587 ;  
vgl . Emilia Doru\iu Boilă, Dacia, N .S . ,  15, 1971 (von nun 

an : Doru ţiu Boilă), S. 332, Anm. 1 8 ;  Alexandra Ştefan, 
Dacia, N.S.,  19,  1975, S. 167;  Maria Bărbulescu-Munteanu, 
Pontica, 1 1 ,  1978, S. 131 . 

38 Nach dem 2. Jh. n. Chr. beginnen die romischcn Trup
pencinheitcn, sich millbriiuchlich in die Angelegenhciten der 
ciuilalcs (oederalac einzumischen . Die Anwesenheit eines 
bene(iciarius consularis in Kallatis im 3. Jh. n. Chr. (T. Sau
ciuc-Săveanu, A .  Răclulcscu, Pontice, 1 ,  1968, S. 307-
317, Z.  4 dcr lnschrift : vgl. D.  �I. Pippidi, Scythica Minora, 
S. 263 - 269) sowie einiger Zicgel mit dem Stempel der legio 

V ;11acedo11ica (vgl . Al. Suceveanu, Via/a economicd în 
Dobrogea roman ă .  Secolele I - I  II e.11., S. 54, Anm.  276) 
konntcn Hinweise in dieser Hinsicht sein. 
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[ - - - - - - - - - - - - cino ).l&ou -;p LO'XIX LOEXCi"t'ou] E7t'e:u&:::Tocv op&·�v E7tt [ /.l&ov J 

J - - - ] 
J 

[ "t'EO'O'IXpO:XIX LOExlX':'O'J 7tOO. X·d:7t o /.[&ou ';-EO'O'OCpOCXIXLOe:xchou b:' e:u&e:î:]et.v op&�'J btl. /,[&ov 
[ 7t ]::vr ]e:xru-] 

[UXIX"t'OV noa. X· OC'i70 :,. [&ou itEVTEXIXLOEXOC70U ir.l. ).[&ou E xXOC Lllhcr.-rov, Os f.]G7LV EV XIX(J.7tTI µ.e:n:!;\i 
Q 1jocJ.. [ . • .  ] [ - - - - - X1Xt - - - - - - 7t O O .  X· &7to ).(&ou exx]IX LOEXokou i!; d:pL0'7Epc<lv br:' e: La{e:'i:-] 

[ IXV op&�v ht j, [&o'J E7t"t'IXX1X LllezocTOV r.oo. X· ci7t;J /. [&ou ET.TIXXIX LOE XOCTOU " in' e: ]u&::î:cr.v op&�v 
f.r.t /. (.S-ov o XTWXIX LOE xoc

[-:-ov r::oo. X'ciiC;J /.[-9-ou OX';-CJ.l XCl.�Oe: x1hou b' e:u S-e:i:o:v op&·�v ht /.l-l}o v zw:::oc]xo: LOExlX':'OV, O s  Ecr't"L\I 
EV XIX!.L7t'{j µ.e:"t'-

[ „ I ' I:' X' ' ' . ' fi  ' I:' ' ' I:' „ ,  ] ' ' ' fi - , fi '  cxi:;u - - - - - XO: L - - - - r:: o o .  IXT.O /,l..,.OU :::w::: oc xcuoE XOCTOU ZY. o ::: C,L(u V S7t E \J..:rE LIXV o p..:r1)V 
zd /J&o v ELXOO'TOV 

[ "" X •  ' „ , ci  • - • • • ci - · ci ' • ' / ' fi • , • ] " , ,  , „ . ci , 7tOo . • O(T.:0 Al..:rOU E:LXOO'"t'01J :::;; EU17E LIXV op..:r"fJV ZT.:L .l..:rQ\I ::: txoc-:-ei;:pc,l"t''1 _ V_ r.oă .  o: IXT.G /;l..:TOU EL XOG:-
TG7tp�TOU 

[ b:' e: u&:::'i:ocv op-&�v Eitt /.l-&ov e:i.xou'l'O'J 0::: 1he: pov, Os EoTLV E'I xocµ.1.?i µ.e:-i:ix]�u 'A a�o /.ooe:LVWV XO:L 
. �ocpo:::c.)v n-

[ oo. fJv' - ci7to ),l&ou d xOO'"l'O::i o:::u-:-epou h o::: !;lCJ.lv Eit' e:u&e:î:ocv o p&·�v ht /.] l&eiv dxou'l'O\I "Pl,ov 1tOO. 
P. &rtO t.l

[ -&ou e:i.XOO'"l'OU TplTGU Eî.' e: u&e:î:o:v op&·�v ht i.l&ov dxoO'TO\I "t'ho:p-.ov 1.00.] fJ ciito /.l.&ou ELXGO'TOU 
-:-e:-:-ocpTo[ u J Eit' e:u&e:i:otv op&�v E7tt /,l&ov dxocr-:-ov i.i!:µ. T."t'OV '.'tOO. fJ &no ),l&ou dxocr-:-ou 7teµr:-:ou ' El.  e;1j.[}e;i:a:v op&·�v btl.] 

[ t.l&ov dxoO'"t'OV e x-:-ov 'itOO. X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
z. 1 [ 1.]tµ.evos Anam . - z .  1 3 : z!;  &p lcr,e:pwv ( ?) Tocile8CU EX o::: 1;tto)V A \Tam . 

Unter allen erhaltenen Fragmenteu h;t das vorliegende vielleicht da1; wichtigste, Roweit 
die Angabe aus Z. 3. &r.:o Koti.Aoc"l' LOos alle Zweifel beseitigt, die man an cler � atur dieser 
Urkunde h ătte ăuJ3ern konnen : es lrnndelt sich n�imlich um eine Abgrenzung des kallatianischen 
Territoriums. Der Vergleich aller bekannten Exemplare ermoglicht ihre gegenseitige Ergănzung .; 
obwohl nicht immer leicht , wird diese Ergănzungsarheit durch die Stereot�·pie der beirntztl.<n. 
Formel begiinstigt. Die Grenze wird Yon Grenzstein zu G renzstein ( &<.o t. rnou . . . E:îtt /.lOov, 
bzw. a lapide . . .  ad lapidem) verfolgt , wobei die Zi1ge fast irnmer geradelinig sind ( ti.'d(h'i:ct.v 
opO�v bzw. n'.gore recto) und die Entfernungen in r.:60:::� )  - p ( edes ) angegeben werdeu . 
Einige Grenzsteine liegen EV xcr.µ7''{j, bzw. fo flexu : in die1;en Făllcn wird fiir die n�ichst e· Etap-pe 
sofmt erwăhnt, ob die G renze nach linkR U : 1;  d:pLcr-:-::: pw·1, s i111"slrur8 1m1 ) oder nach recllts  ( h  
oe: !;tCJ.lv , dextrors11m )  hiegt.  Fiir die & v  XIX(J.itTI liegenden G1enz1;teine winl ihre Sfelhmg zwi
schen zwei Orten angegeben, die als Anhaltspunkte dienen. ER gibt jedoch auch Pălfe; - wo die 
Formel vom Stereotyp abweiehen. In  Z. 3 erwăhnt man dmch eine :-;ich leider nicht herauRstel
lende Formel die Entfernung von cler Stadt KallatiR, womoglich um die Lage bes:-;er zu pră-
zisieren. -

Eine schwierige Frage i-;tellt der � ,graphisehe" \Y iederherstellungRYenmch dieses Fragment:; 
dar. Das Fragment A weist unten ,  an der rechten Seite (Z. 1 1 -13) ein 11aMt auf (wo rnns_t 
1 - 2 Buclu;taben den n dtigen Raum gefunden hătten ) ; das zeigt, daJ3 hier die Zeilen endet en 37, 
was die ganze Quantităt der ergănzbaren Liicken auf die linke Seite de8 erhaltenen Fragrnents 
iibertrăgt . Davon auHgehend hat Gr. Tocilescu die Jn1;chrift genau in der Form, die ich jetzt i.i.ber
nehme, publiziert. Da keine Ligaturen vorhanden sind , kann man ungefahr die Quantităt der 
Zeilen feststellen, wobei die Yerpflichtenden Pormel am den Zeilen 5 - 6, 8 � 9 ,  1 1 - 13 das Răt:,el 
lOsen. Denen entnimmt man eine Quantitii.t von ca . 80 Zeiehen 38, clenrnaeh kann man auc-11 die 
GroJ3e der Liicken einschătzen und die Yerschiedenen Fortsetznngsmogliehkeiten behan1lpln. 

Zusătzliche Bemerkungen : · . _ 
· 

Z. 1 : [A]tµ.evos .  \Y enn ich <liese Erg�i.nzung Yornchlage, hahe . ich die :Moglichkcit im 
Sinne, dal3 hier ein Grenzstein angegeben wird, cler f.v xo:µ.1.?j µ.e:-.oc i;u [ - - - - - - I. ] L'.ţho� 
xo:l. [ - - - - ] lag ; der von µz-.o:i;u geforderte G enetiY wiirde dafi.i.r sprechen . Es ki:inntc jedoch 
auch ( cir.o /, ] L(.l.evos heiilen , wie circo K1XA/.oc-:-toos (Z . . ) ) .  Eh\'ălrnenswcrt i :-;t , dal3 Ckt 1;namen, 
die daR \Yort l.tµ. �v (Hafen) enthalt en , hăufig u.a. auch in unmittelbarer XăhP Yon Kallatis 

a1 Dics wurdc ohnc Zweifcl auch von Gr. Tocilescu 
bemerkt, obwohl er es nicht ausdriicklich erwiihnt,  solnnge 
er den Stein mit Gips vcrklcidet hat (siehe das Foto hei 
Doruţiu Doilă, S. 327, Abb. 1 oben) und darauf clic fehlen
dcn Buchstabcn bis an den ursprling lichen Rand der lnscbriH 

einmeiDcln lieO. 
38 Dabel. habe ich filr die : Zilrern, die die Abstiinde aus

driicken, .nur .cin Zeichen angenornrnen : - dnU manchmal (se. 
z.D. 2400 = �u') zwei Zcichrn nolig sind, iindcrl die S:iche 
nicht wescntlicb. 
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auftreten . Da:;; angenehmste Beispiel wăre Kctpwv J.q.1. +iv (Kap Sabla) 39• Der in Frage kommende 
Grenz:-;tein trăgt eine kleinere �ummer als 13 (erst in Z.4 erwăhnt ) .  Da die Kiiste ah; natiirliche 
Grenze nicht genrnl'kt wurde 40 , heil3t es, dal3 die Grenzsteine entweder von Siiden nach N,\\- -X -
- X 0 - 0  oder mm Xorden naeh SW - S - S0 - 0  gestellt wurden ; jedenfalls begann die Grenze 
in cler Gmgehung eines Hafens.  W ăre ich sicher, dal3 die erstgenannte Variante zutrăfe, so wi.irde 
ich riickhaltlos elen genannten Hafen mit K:xpwv l.tµfiv identifizieren . l1eider darf die zweite Ya
riante nicht ausgeschlossen werden ; in diesem Falie mi.il3te man einen Hafen nordlich von Kalla
th; suchen 41 • 

Z.2 : [µt-:]:x;u xwµ"f)i:; Kt [ - - - ] xctl [ - - -] .  Die als Anhaltspunkte angegebenen Dorfer 
liegen an cler Grenze, innerhalb ader aul3erhalb des limitierten Gebietes (eher auilerhalh)  42, 
d.h. dal3 sie jedenfalls nicht in unmittelbarer Xăhe von Kallatis gesucht werden mfo;sen . 

Z. 5 :  Ouctl. [- - - - ] .  Der Ortsname ist zweifelsohne lateinisch und wird von einem „Epo
n�·men" hergeleitet,  so Yalerh1s, Valens usw. Solche Ortsnamen , die auf elen romischen Koloni
sat ionsprozell hinweisen, sind i.iberall in der Dobrudscha bekannt 4 3• Hiermit gewinnt man einen 
wicht igen term1"n11s po.9t q11em fi.ir den Zeitpunkt cler Abgrenzung : nicht nm· nach cler rorn ischen 
Eroberung der Dobrudscha, sondern sogar nach den ersten Auswirkungen der romischen Kolo
nisat ion (zur Datierung : II ,  2 ) .  Doch bezeichnet der vorliegende �ame kein Dorf ( xwµ't) , 11fr11s ) ,  
weil dieses DeterminatiYum vor und nicht nach dem eigentlichen Xamen z u  erwarten ·wăre (vgl . 
Z .  3 ) .  Ich bin eher dazu ge1wight ,  einen ;rupyo; zu vennuten, da in solchen Făllen zunii.chst der 
Same vorkommt : [ - - }1 7tupyov ('infra , E x .  E ,  Z .  1 7 ) : vgl . Act'txoi:; 7rupya; ,  N:::ait-ro /.E:1.1.ou 
it •Jpyo; US\\' 44• 

Z.6 : cir.O l.Wo•; - - - ed J.Leov. Hier fehlt das iibliche h' <:U 6dctv op 6 ·�v, da cler Platz fi.ir 
die 14 ni.ltigen Zeichen zu knapp ist (die gaanze Zeile betrăgt ca. 80 Zeichen, alsa sie ist Jang genug) .  

Z.10 : Ex 8t1;lw1 nach dem lateinischen Exemplar n festgeRtellt (Z .  10 : tle:l'irorMtm ) . 
Z.12 : [µ.:::-:1X�u ' Au�o/,o8Etvwv xixl �ip8Ewv. Diese sind die einzigen Gemeinden von dC'n in 

cler limitatio erwăhnten , deren Namen vollig erhalten geblieben Rind. \YaR rlen erRten ::\ mnen. 
angeht , hat Y .  BeSevlie\' auf seine krobydische Herkunft hingewiesen 45, waR ohne wei 1 Nes fi.ir 
daR vorromische Bestehen dieser Gemeinde Rpricht 46• Auch die Gemeinde der �iXp�Ei:; �oll clem 
Samen nach 4; ein einheimii,;ches vorromisches Dorf gewesen sein. Ob diese Siedlungen cl ie 
Struktur von „Dorfgemeinden" (im Rozialen Sinne) aufwieRen 48,  lăl3t sich nicht herausstellen 49 
In romischer Zeit wurde das Fortbestehen der thrakischen Dorfgemeinde im Balkanraum mit 
erwăhnenswersten Argumenten von B. Gerov abgelehnt 50 , wăhrend im getisehen Haum ihre 
Anwesenheit noch nicht einwandfrei best ătigt wurcle 51 • 

Z.13 : ix 8t 1;lwv. Ich ziehe diese Ergănzung vor, weil sie ki.irzer als i1; &ptcr-ri:: pwv ( ? ) , 
Tocilescu, ist. Die Ergănzung dextrorsum anstatt sinistrorsum ist je  notiger im lateinischen Ex . B ,  
mnso die betreffende dortige Zeile ( 1 3 )  die zweitlăngste ist . 

Fragment B ( Grenzsteine 1 2 - 26 ; lateinisch) .  
::\farmortafel, „1895 gefunclen in den Ruinen eines Hauses von Mangalia" ; jetzt i n  Bukarest,  
Arch . Inst . ,  L 927 . 

19 Dnzu die Literatur, Anm . 244 - 245.  
40 Siehe l i ,  2, die Erwiigungen zum L·mrlll. 
u Ortsnamen, die das \\'ort „ Ifofen" enthalten, sind 

iiberoll im Pontos bekannt ; siehe z .B.  'la•pL-xvwv ).LfLf.v 
(Arr„ Peripl . Pont. Eux„ 31 : Anon. Pcripl. Pont. Eux „ 
1 6  ed. Diller) und 'laL-xxwv ).LfL·f,v (Arr. Perip/ . Pont.  Eux„ 
20) an dcr Dnjestrmilndung (zur Lokalisierung : '.\!. V. Agbu
uov, \'D l ,  1 98 1 ,  l, S. 124 - H8). 

42 Doruţiu Boilă, S.  333. 
43 So uicus Quin/ion/s (I S'.\-1, 1, 324, 326, 327, 328, 330, 

331 ,  332), ulcus Sec1111dini (I Sl\I, 1, 343 -347, 349), uicus 
C/cmenliunens/s uel C/emenliuni ( I S'.\1, 2, 134, 13.6, 191)  
uicus Ce/eris ( I S'.\l, 1 ,  351,  352) usw. 

44 I S!\l, 1, 378 B, Z. 1 2 ;  Strob„ 7, 3, 1 6 .  
0 V. Be§cvliev, Linguistique balkanique, 3, 1 9 6 1 ,  2 ,  

S.  0 7 - iO. I m  kallatianiscben Territorium wird e i n  andcrer 
Ortsnome in -di11t1 bezeugt, nămlich uicus A m/uidina (vgl. 
Y, 2). Zur Verwondtschaft der Krohydcn mit den Geten siehe 
Strab„ 7, 5, 12.  

' �  Cber dic Krobyden im kallatianischen Territorium 
m hellcnistischer Zeit sic he \', 1 .  

41 \' gl. l:ii?ilEL�, Hauplstodt von Lydien, wobei der 
IS'ame von den thrakisch-phrygischcn Wanclercrn hergeleitet 
werden mull (fiir undcre Etymologien siehc Bilrchner, RE, 
1 A, 1914 ,  2476, s .u.  Sardeis ).  Dnzu auch der thrakische 
Ortsnamc, den Ad. Wilhelm in der att ischen Inschrift I G, 
I I I , 1 70, &cr-;u •O [:Ert]pil[wv] odcr [l:cilpil[wvJ ergiinzt 

hat (A. kudemi esclrri {ten :ur {Jr/ ecl1ische11 Inschri {len J.:unde 
Teii 1 .  .Veue Beilriige :ur griechischen Jnschriflenkunde 
.4.1/ische Urkunden, Leipzig, 1974, S. 62 - 64 = 4 1  - 46 in 
der Originalausgabe). 

48 So untcr gcwissen Nuanccn Al. Suceveanu, Pontica, 
10, 1977, S.  1 1 3 - 1 1 4  = JWG, 1 977, 2, S. 8 6 ;  dcrs„ \'ia/a 
economica . . .  (wie Anm. 36), S. 56. 

49 Das cinizige Argument, daD dcr IS'ame im Plural 
erwiihnt wird, ist nicht haltbar, da diesc Praxis in elen Ahgrcn
:mngen des ofteren vorkommt (vgl. u .a. opOL K-xcrw:vwv, 
I S!\l, 1, 369, 3 70 - Territorium von Histria ; cbto -:wv Au•a
n-:Lcr•wv Z. 1 7, und ll?L'X Koi:).A-x-:L-xvwv xcd LlLovu[crarcl o).EL•wv 
Z. 23 - 24 in der bereits, I ,  3, C, angefiihrten Inschrift von 
Dionysopolis). Einige Gemeindcn aus dem romischen Osten 
wicsen cine solche typische Struktur auf (ein intcrcssantes 
Bcispiel in O G I S, 488 ; vgl. G. '.\lcLean I farper, Yale Cllassical 
Studies, 1 '  1 928, s. 1 51 rr. ; • . .  Hobcrt, Bludes a110/o/iennes. 
Recherches sur Ies inscriplions grecque.� de / ' .-1sie ,U;neurc, 
Paris, 1937, S. 1 57 - 1 58), die aus dcr hcllenistischcn, wcnn 
nicht pcrsischcn Zeit gcerb t wurde (P. Briant, Klio, 60, 
1 9i8, 1, S. 5 7 - 92, bcs. 66 - 67). 

so U. Gerov, Eirene, 1 4 ,  1 976, S. 31 - 60. 
51 Zu den verschiedcnen Slellungnahmcn bctreffa dieser 

Frage 11iche : A. Bodor, SCIV, 7, 1 956, 3 - 4,  s, 381 ; I-I. Daico
viciu, SCIV, 1 1 ,  1960, 1, S. 138 - 139 ; I. H. Crişan, Burcbisla 
şi epoca sq, Bukarest, 1975, S .  1 74 ;  Al.  SuC'cvcanu, \'ia/u 
economică . . .  (wie Anm. 36), S. 4 6 .  
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i 1 1  Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kaliatis 
����������__:___�__:� �����-�����������-

Gr. Tocilescu, AEl\J, 19, 1896, S. lO:l - 106, Nr. 5!.J (vgl .  S. 22!l) : dcrs . ,  Fouil/es el recherche.� arcJulo/ogiques en Roumanie, 
S. 1 1 2 - 1 1 5, Nr. 7 (Abb. S .  1 1 3  a) ; C i l . , I I I , 1 '1 214 ,33 : Emilia I>oruţiu Boi lă,  Daci11, :\' . S . ,  1 5, 1 971,  S. 328, Ahb. 2.  

10 

15 

[ ad lapidem duodecim , qili est in flexu 1"n ter Yic1tm Ce - -
[- - - - - -

- - et - - - - - - - - - ] 

- - - - - - - - - a Callatide ] 
[ - - - - - - - - - - - - - - - a lcip ide 

tertfo decimo 1·igon�]  
[ recto ad lapidnn quartum deeim11m p .  X; a lapide quarto decimo rigore recto (1(1 lapi- J 
[dem quintum decimmn p. X ;  a lapide quinto 1leeimo ad lapidem sexti1m clecimmn , qui est 'În ]  
[flexu in ter ral - - - - - - - - - - et - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p .  X ; 

a la pi de sea:to ] 
[decim o sinistrorsmn rigore recto ml lap1'cltm uptimmn dcâmmn p.  X ;  a lap1"dt' septimoJ 
[dedmo rigore reeto ad lap idem octa (11 )mn <leC'immn p .  X ;  a lapide odauo  decim o ]  
[rigore reeto a d  l<ipi'dem nonmn dedmmn , qui est hi flea. 11 1"n ta - - - - - t l  - - - - - - ] 
[- - - - p. X ;  a lapide n on d ]ecimo cle:rtrors'll'm [rigore rceto ad lapidem 11

_
�eensinwm p .  X ; ]  

[ a  lapide uieensimo rigo ]re recto ad lapidem u [ icensimmn et prim um p .  1 ; a lapide m:cen- ]  
[ simo et primo r-igon recto] ad lap,idem 11ice11sim [ mn et sec1tndum , qm· est iJ1 fle•r11 inft'r ] 
[A�sbolodinenses et Sardes ] p .  ifCCCC ; a lapide 11icen [simo et secundo cle:rtr(Jrsum rigore] 
[recto ad lapidem 1lieens,i ]mmn et tertium p. n ;  a l [ apide uiccnsimo et itrtio rigore recto ] 
[ad lapidem quarturn et 11ieensi]n211m p .  11 ; a lapid [ e q1wrto et 11iern.�irno rigore rcdo ] 
[ad lapidem wicensim1mi et quin ]tum p .  11 ; [a lapide 11frc11sim o et q11into rigorc redo ] 
[ad lapidem ufrensimum et Sfa·t11m p .  X ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 

Z. 1 - 7 : Ergiinzungcn nach Ex . A. -Z.  13 : Asbolodina Tocile:;;cu ; sinistrors11m ( '? )  Toeilescu , 
dexfl'orsum Anam . - Z. 1:) - 17 ; E1gănzungen nach Ex . C. 

Meiner Wiederhcrstellung nach, f'ind clic Zeilen verhaltnismăLlig uniform (ca.  66 - 71 Zeiclwn) .  
Die Quantităt jeder Zeile ist freilich nur ungefăhr fe:;;tstellbar, u .  zw.  am; zwei Griindcn : er:-;tens 
weil die Ent fernung diesmal mit lateinischen Ziffem angegeben wird 52, zweitens " egen dcr In
konsequenz des Gebrauchs des lateini:-;chen �umerales (mit oder ohne et ) 5 3, dahN wom oglich 
spi.irbare Abweichungen. 

Das "\Y ichtigste bei dem vorliegen<len Exemplar ist , <laLI vier der insgesamt nur sieben auf 
den Inschriften erhaltenen Entfernungen in pedes hier auftreten : dreimal 2000 p. (Z. 14 - 16) ,  
einmal 2400 p.  (Z.  13 : dazu weite!', V .  3) .  

Zu elen Ănderungen im Vergleich zur Erstausgabe : 
Z. 13 : inter Asbolodin a et Sardes ( so Tocilescu ) ist grammatikalisch unhaltbar (richiig ; 

1'nter Asbolodinam ) : cloch ziehe ich naeh gr. ' Aa�oAoaE L'IW'I eine Pluralform vor, so Asbolodi
nenses (ader Asbolodinos ) .  Zu dea�trorsinn anstatt sinistrorsitm ( ? ) siehe Ex . A .  Z .  13 .  

Fragment C ( Grenzsteiene 19 - 26 ; Duplikat ; lateinisch ) .  
l\Iarmortafel , unter unbekannten Umstandcn in Mangalia gefunden ; jetzt im Mu:;;eum von Con
stanţa. 

I'. (iost11r, StCI, 5, 1963, S. 2!l!l - :lOO (Ahh. 1) = .\'oi mon11me11/e epigrafia din Srylhill l\linor, Constun\::i , 1 964 , S. 6i-
69 (Abh. 1 ) .  

[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a lapidr n on o  decimo dextrors11m rigore recto ad ] 
[ lapidem 11icensim11m p .  X ;  a lap1"de uicensimo r1'gore recto ad lapid]em uicensim [1,m)  
[et primitm p .  I ;  a lapide uicensimo et  primo rigore recto ad lapi<lem uice]nsimmn et  see[11n- ] 
[du m ,  qui est fo flexu inter Asbolodin enses et Sardes p .  llC]CCC ; a l [apid ]e it [1·- ] 

5 [ censirno et secundo de,rtrorsum n·gore redo ad lapidem itic ]ensim [ um rt ter- ] 
[tium p .  II ; a lapide uicensimo et tertio n'gore reeto ad lapi'drni q ]11art [itm et iticen- ]  
[simum p .  ii ; a lapide qu.arto et 1ticensimo rigore recto ad lapide]m uicensim [um ] 
[et quintum p .  ii ;  a lapide uicens'in10 et q1dn to n'gore recto ad lap1'tl ]rn1 11ice11 8'imum 
[ et sea:t111n p .  X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 

52 So z.B.  wcrden 2400 Fu1l durrh sechs Zeichcn ::iusge

drflckt (IICCCC) ln Z. 13,  wahrend 1000 Fu n (z. D .  Z. 1 1  
i n  der gricchischen Fussung) nur ein elnzlges Zeicben bcnii
tlgen ( I ) ;  d::iher spilrbare Schw::inkungen. 

63 Das Numerale wird inkonscqucnterweise gebr::iucht. 
Z. 1 4 ,  . . . mum el ler/ium ist clurch (uicensi )mum 1:/ lerli11m 

ergiinzbar, wiibrt>nd in dcr nticbsten Zelle . . .  mum nur durch 

[quarl11m el 11irensi] m11m, also mit dcn Einheiten \'Or den 
Zehntcn, zu erg!inzen ist . In den beldcn Fi.ilicu Ist el fakul
tati\'. \Vie Tocilescu, babe ich auf el vcrzi chtet , wo sieh sonst 

die Zcile zu Jang erwies. 
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Alexandi:u Avram 10 • 
---- ---- ·--------- ----------

Der Erstheramgeber hat i.iberall itinere amtatt rigore erganzt , wobei er Tocilescus :Nach
trag 54 mi13bekarn11  h a1 . Da13 clie Ergiinzung rigorP die richtige h�t ,  "·urue inzwischen vom Exem
plar B ])est iii ig-t . 

Einc L"ngeu:w ip:keit  în >; .  U os l ars \Y ieuerhernt ellung ist in Z .  2 (bei Gost ar Z .  1 )  ersichtlich , 
"·o der Ersther:nu-:gebN so las : [ - - - a lapid]e uicensim [o et primo itinere ( i . e .  rigore) recto 
rul lapidrni - - - ] ; uaher entstli.nue r.wischen den zwei clarauffolgenden erhaltenen Zeilen eine 
zu knappe Liicke fiir die Yerpflicht enden Erganzungen . Doch zeigt der Stein an der genannten 
Stelle [ - - - ]Pm 111:c1'11sim [ - - - ], nicht [- - - ] e uicensim [- - - ], daher geht es, anstatt [- - -
a lapid]e 11icensim [o et pr1·mo l'te. ] ,  um clas Enue der vorhergehenden Etappe : [ad lapi<l ]em ilicen
sim [um Pt prim111n p .  I] .  Somit ergibt sich eine clem :Mittelmal3 entsprechende Quantitat an 
Zeichen. Der \Viederherstellungs versueh , elen ich vorschlage, beruht auch darauf, daf3 ich an der 
rechten Seite ein 111u·at hem erkt zu haben glauhe, was ohn e  weiteres zeigt , cla.13 cler rechte Rand 
erh alten geblieben ist.  

:Xicolae Gostar hat treffend bemerkt, da.13 clas vorliegende Exemplar, cler Palăographie 
n ach , ei n e  spiHere Kopi e des Exemplan; H ist . l\feine graphischc \Vi eclerherstellung bekraftigt 
nun diese Annah rne, :-;oweit clas Ex emplar B Zeilen von wenigstern; 66, ja sogar iiher 70 Zeichen , 
enthiilt., w iiihrend das vorliegeudc nur Zeilen um 50 Zeichen aufweist. 

Fragmen t D ( Grenz:'lteine .37 - :jO ; griechisch ) .  
Drei zusa mmenpasscnde Kalk:-;teinfragmente, zwei unter unbekannten Umstănden , das dl'iti e 
zufalligPrweise 1 9:�2 in l\fangalia gefunden ; jetzt im Museum von Comtanţa 55• 

T. Sauciuc-Săvcairn, Analrlr Dobrogei , H i, 1 935,  S. 1 7 - l!J (Abil. 4). - Fragm._ 01.;.2 ; drrs . , Dacia, 7 - 8 ,  1 937 - t !H O ;  
S .  250, Nr. 1 6 = L'A rd1eo/ogie en liollmwrie, Bukarest, Hl38, S .  6 6  (ohnc Abh. - Fragm. D3) ; L. Hobert, Ilellenica, 1 ,  
1 9-10, S.  78 - 80 ;  Emil ia Doru pu Boil:i ,  Dacia, N. S.,  1 5, 1 971 , S .  327, Ahh. 1 unten (alic  drei Fragmente). 

j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tX7to ).(.lJ.]ou -rptixxou[-r]ou [xixl. e�Mµou] 
[ b:' ::: u&:::î:ocv op&�v bd ).(&ov -rpt1XX00"70V xixl. oyaoov r.o�. X' &no AL&ou 7p]t1XX00"70U oy�6ou E:r.' 

[e:Ju&[e:î:ixv op-] 

[&�v er;l. ),(.lJ.ov -rpLC1.XOu7�'1 XIXL �VIX'ro'I 7':0�. X· cbto A L.lJ.ou -rp LIXXOu't'OU XIXL evoc7ou)  b�' ::: U.lJ.e:Î:IXV 
op&�v bd ).l&ov -r[ :;:c;-] 

· [o:pocxocr-rov, o:; ecr·nv ev xocµ1tn µe:7a1;u - - - xo:l. - - - 7t0�. X] fl7to ).(.lJ.ou 't'<:0"0"1Xp1XXOO''r0 [u ex] 

5 [ - - - - - Ei':' :;: u&dixv op.S.�v bel. /J&ov 't'S:Cr0"1Xpo:xocr-r6npW70V 7':0�. x· cX7tO /J&ou -r]e:crcrixpo:x[o u] 
-rou7tpw[ -r ]ou i[ 7t' e: u-] 

[ &e:î:o:v op&·'lv - - - - - - - - - - - - - · "'" - - - - - - - e7tl. i,l&ov ..-e:crcro:po:x]ocr-rov xixl. ae:u[-r:::-] 
[ pov, O.:; fo·nv ev Y.O:[J.7t'{j f1.E't'0'-1;u - ...; - XIXL - - - 7':0a. X· OC7t0 ),(&ou ..-e:u]uixp[ixx]ou't'OU xixl. �[e:-] 
[ u"':'epou h - - - - - - er.' e:U&e:î:ixv op&·�v - - - - - e7tl. i.l&ov -re:]c;c;11.pixx[o ]c;-ro[v x]ixl. -rp l 
[1ov -.toa.  X• cX.7to ).l&ou -re: crcr1Xp1XXOu't"O;:_; X IX L  Tp L-ro u en' <: u&e:î:ixv op.&�v tr.l. /J9cv 'rZO"uelplXXOu't" )o[ V] 

XIXL -r[E7]1Xp't'OV 7tO�. IX1• 
10 [ , ' ' ' Cl - ' ' , , , Cl - ' Cl ' , ' ' t (}. ' ] l IX:":O "'V-01J 7Zu0"1X pC1.XOG'!'Q 1J Xe<L . '!'l:;T:t.p"t'O!J e:it s: uv-e: LGl.'I opv-"f)'I E7tL '·' ·tJ"OV '!'Euu1Xp1XXOu't"O V XIX� 

m�[(.L7tT]ov 7tO�. IX " .  
[ &-:-:o i,Ul·ou "':'Zucret.pC1.;1.ocr-:-o G xocl.  dµ7t-:-ou eit' e: u&:::î:ocv op&·�v eitl. ). (3-ov "rZuuCl.plXXOu't'OV X IX L  h]-rov, 

O� EuT[ tv) EV 
[ %ocµ-;r� p.s:-r11.1;u - - - (.L'Ji,·I) :;  XCl.L II - - - - -.toa. x· cX7tO ).(&ou iZO"u1Xp1XXOu't"OU xixl. EXiOU 

h - - - ]cuv E7tl. ),l&o[ v -r]s:cr-

-L ' ' '' r:i. '1' 
'1' 

X· ' ' " o. - ' ' r:i.  '1' ' ' ' ' Cl - ] • o. ' crC1.p11.xoc;-:ov XCl.L s: 1,ooµov r;oo.  IX7tO /,• v-ou T:::crc;ocpixxocr-rou ZIX L e:r-ooµou :::;; ::;u..,-::: t lXV o p v- ·l)v 
l7tl. ). (&o" -re: c;c;[ixpix] xo cr-

[7ov xixl. . <:yaoo'J, o:; Zcr't'LV ev · XOCfL7t TI (.LS:TIX1;u - - - m )pyou xixl. - - .., r;oa. X·&7to ). [3-ov 
. 7ZO"O"IXflOCXjo cr-rou oy�6ov Ex as: � lw-

15 [v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i7t' s: u&dixv o p]&-li(v] i7tl. ). [&ov T:::ucrixp[ixx�] 
[ou';- 0 1  xocl. e'llX70V ;;oa • .  X· &7tC.. ).l.S·ou -r:::Gu()(pet.XOuTO U xixl. ev1hou &7t' e: u&ZÎ:IXV op&�v bd i..l.&ov 

7te:v-rri] x[ ocr  ]'rov r.oa. [X] 

6 4  Gr. Tocilrscu , 1\E\t, 1 9, 1 896, S .  229, Nr.  95 : „in 
dem laleinischc11 Text der uuf einl'r an<lcrl'n Platte in  gric
chischt>r Sprache cin gegrallenen Tcrminalionsurkunde von 
Gallalis [ . . . J halte ich zu A11fnng vo11 Z.  4 vor RE RECTO 
cin E zu erkennen gcglaub l .  Bei ciner auf Y cranlassu11g 
von Prof. v. Domnszews_ki vorgenomrmnen ·Nachprilfung· 
babe ich mich iibcrzcugt, <laO vo11 dcm Buchstabcn · \:cine 
sichcrell Hcste erhalten sine! nnd auch ein O m iigl ich ist. 
Es wird duhcr hicr u11 d an dcn andcrcn Stcllcn, wo der 

entsprcchende gried1ischc Text bt' 3u8e:iav op8�v hat, nicht 
i/ine]re, sondern rigo]rc recto gcstande11 halll'n". Zn ci11er 
Allgrenzung durch rigores sic he IL S, 2, 1 ,  594 7 a. 

55 Dcr linkc Teii des von T. Sauciuc-Siivc:mu, Analele 
Dobrogei, 1 6, 1 935, S. 1 7, Abil. 4,  abgeb ildctcn untcren 
Fragmcnts (bei un5 dcr linkc Teii von D.) war· schon. vor 
dcr Kachpliifun g  dcr Inschrift durch Emilia Doruţiu Boilă 
verschwunden (vgl . die gcnannte Abb .  mit Doru ţiu Boilii, 
S. 327, Abil. 1 ,  untcn ; vgl. cbd.,  S. 326, Anm. 5). 
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1 1  Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis 1 13 

Wie Emilia Domţiu Boilă gezeigt hat, passen die drei Sti.icke zusammen 56• An der rechten 
Seite des unteren Bruchstiickes ist der Rand sichtbar, so dail die bisher nur ohne Zeilenverteilung 
ergănzte Inschrift wiederherge:-;tellt werden kann ; hiermit gebe ich die erste komplette Edition 
an. Durch die i.iblichen Formel ergibt sich eine Quantităt von ca. 80 -87 Zeichen fi.ir jede 
Zeile. Die Tnschrift war also sehr lang (wie das Ex. A) ,  aber die genaue Einschătzung ist so gut 
wie unmoglich , weil diesmal viele Ligaturen vorhanden sind. Die Anwesenheit der Ligaturen 
beweist eben, dail unser Fragment nicht zum Fragment A (ohne Ligaturen) gehtirt ; ich halte 
das vorliegende Fragment fiir eine etwas spătere Fassung. 

Meine Losung fiir die vorgeschlagene Wiederherstellung bedarf einiger Prăzisierungen. 
T. Sauciuc-Săveanu hatte nicht einmal den Charakter der Inschrift anerkannt, dazu hat er auch 
viele Buchstaben falsch abgeschrieben. Louis Robert hat das Verdienst , festgestellt zu haben , 
dail die Bruchstiicke zur Limitation des Kallatianer Territoriums gehtiren ; da er die Steine 
nicht an Ort und Stelle betrachten konnte, ist es ihm nicht gelungen, sie zu vereinigen (nur die 
ersten zwei Bruchstiicke waren von Sauciuc-Săveanu aneinandergeklebt worden ) ; seine \Yie
derhen;tellung setzt groBe Yariationen cler Zeichenzahl voraus, was fiir eine Zeilenverteilung 
nicht paBt . 

z. 1 - 3 : Wiederherstellung L. Robert auf Grund der fehler-haften Transkription von Sau
ciuc-Săveanu . z .  2 ,  wo sich L. Rober t z'Yischen br[ l.  J.] Le[ov-] und br'[E]U8[e:�ocv] nicht ent 
srhieclen hat te  (vgl. Sauciuc-Săveanu : EL. La) ,  zeigt der Stein deutlich ETI.  Y B ,  daher setzt sich 
die zweitgenante L<>sung durch. 

Z. 4 :  durch die Lage cler Bruch81iicke nach der Anpassung, wo die unbestreitbare :Ergan
zung &r.r) /. lOou ":"<=crcrocpocxocrTou7tp w-.ou erst in Z. 5 vorkommt, :-;etzt sich die von L. Hobert 
erstgenannte Losung clurch (&7to J.lOou ""t"<=crcrocpocxocrTo;:;) ,  nicht oc7to J. leou -:-e:crcrocpocxocr""t"oiJ xocl. - . Um 
die Rehr gro13e Liicke, die zwisehen i7tl. J. leov -;:crcrocpocxo crTov, 7too. X und &.7to J. leou "["e:rrnocpoc x.ocr-.ou 
;t7A. entshinde, zu vermeiden, pm;tuliere ich zugleich die iibliche vY enclung : E:7tl. ) . . ma'' ,e:crcroc
pcrno cr-;-r.Jv, ă� ?cr-:-w iv xoc1.L7t?i µe:':"oc �u- - ; unter diesen Umstanden bliebe nur eine Li.irke von ca . 
20 -25 Zeiehen , die wohl dmch die "Xamen zweier Orte,  z-wischen clenen der Grenzstein 40 lag, 
geschlossen werden kann (die Namen mi.issen zwar lang gewesen sein, etwa vom Typ x wµ."r) X ) .  

Z .  5 :  wie i.iblieh nach einem E:·1 x.ocµ7t7j liegenden Stein, verpflichtend : E:ţ &.pLcrTe:pwv oder 
Ex OE ţ :.wv. 

Z. 6 : hier gab es eine grafie Liicke (ca. 40 - 45 Zeichen) ,  die mit den i.iblichen W endungen 
nicht gesehlossen werden kann . 

Z. 7 : ă� Ecr7L'' iv xocµ1'1j µe:Toc�u - - ist eine verpflichtende W enclung, clie rnn L. Hobe1t 
angenommen und durch die darauffolgende Entdeckung des lateinischen Exemplars E bestatigt 
wurde ; dort begegnet an cler hetreffenden Stelle (Z. 9 )  dextrorsum oder sim"strorsitrn , eine 
Prăzisierung, die nm nach den Grenzsteinen in flexu ( Ev xocµ.7t?j) vorkommt . Merkwiirdiger
weise sollen auch hier clie erwăhnt en Ortsnamen ziemlich lang (insgesamt ca. 25 - 30 Zeichen) 
gewesen sein . 

Z. 8 :  wiederum eine um.chliel3bare Liicke nach dem iiblichen E:� &.pLuTe:pwv (uel ix 
oe: ţ [wv) 

z. 11 : bei L. Robert fehlt (anscheinend Druckfehler) E7t' e:ufle:LocV op 6 �v nach &.r.o J. Leou X"t"A 
Z .  12 : dem lateinischen Exemplar E nach ( - - - mylen im von i"nter geforderten Akkusativ ),  

soll hier - - - µu/,7j� ( Genetiv ) ergănzt werden . Diesmal sollen die Ortsnamen Yiel klirzer gewesen 
sein . Aber auch so gibt es keinen Ramn fi.ir E:7t' e: u 8e:�ocv opfl�v nach &.1.0 ). lOou -:-e: crcrocpocxocr-;-ou 
xocL h-rou (dieRelbe R echnung wird auch im Ex . E. bestatigt ) ;  zuclem sincl die ersten sichtbaren 
Huchstaben cler Zeile - wv, d.h.  [Ex od;l]wv oder [E:� &p�cr-re:p ]wv, was vor Ei. ' Eu&E�OCV op&·fiv, hătte 
Htehen miissen . Da13 diese Formel fehlt ist zwar rnerkwi.irclig, aher gar nic-ht unmoglieh (vgl . 
Ex. A, Z.  6 ) .  

Z .  1 5  : a m ;  denselben G1i.inden wie i n  den vorhergehenden F:Ulen nrnl3 ich rnieh mit einer 
unschlie13baren Liicke von ea. 65 - 7 0  Zeichen resignieren. 

Fragment E ( Grenzsteine 37 - 50 ; lateinisch ; gehort zu Fragm. B) .  Mannortafel, zufiilliger
weise 1976 in Cobadin, neben :Mangalia, gefunden ; jetzt im :Museum von Constanţa. 

Maria Dărbulescu-l\lunteonu, Pontica, 1 1 ,  1 978, S. 1 27 - 132, l\'r. 1 (Abb. 1 ) ;  dics., în A cles d11 \'II• Congri:s in lerna
lio11a/ d'epigraphie grecque el latine (Constantza, 1 977), hrsgb. von D. 1\1 . Pippidi, Rukarest - Pnris, l!J7!l, S. 3 3 1  (Zusam men
fossung) und Abb. 1 .  

56 A .a.O.,  S .  325 - 326, Anm. 5 und 327, Abb. 1 ,  untcn. 
Dort wird auch folgcndes sehr richtig bemcrkt : „cin graphi
schcr ErgunzungsYersuch der zwischcn dcn Grcnzstcinen 
3 7 - 50 cntholtencn Textes ergibt, daD dic Grcnzstcine 40, 
42, 46 und 48 ev xo:µTrf. an der Grcnze verschicdener Dorf
fluren odcr Giiter standcn, deren 1'amen lcider nicht crhal
tcn gcblicben sind. Immerhin ist das cin Anzcichcn daflir, 

8 - c. 3387 

daO die Terriloriumsgrcnzc dich lbcsicdcltcs Landtcil durch
zog. AuOerdem stcllt cler Ergii nzun gsversuch des Tcxtes 
Liicken heraus, dic n i cht mit dcn bekanntcn \Yendungen 
der erhaltenen Fragmente zu schlie[3en sind. Das ist dcr Fall 
zwiscben dcn Grenzsteincn 41 - 42 sowie 4 2 - 43". l\lcinc 
Wiederhcrstcllung \"eranschaulic'ht ihrerseits diese Bcmer
kungen. 
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1 1 4  

[ - - - - - - - - - - - - a lapide trigensimo e t  septimo rigore recto ad  la- ] 
[pidem trigensimmn et octauum p .  X ;  a lapide trigensimo et octauo rigore rec- ] 
[to ad lapidem tn'gensimum et 11011 11111 p .  X ;  a lapide trigensimo et nono rigore] 
[recto ad lapidem quadragensimmn , qu i est in fltxu inter - - - - - - - - - - - et] 

5 [ - - - - - - - - p .  X ;  a lap·ide quadragensimo e.g. dextrors11m n'gore rec/o ad la- ] 
[pitlem qumlragensimwm prhmnn p .  X ;  a la111'de qua<lragensimo prfow rigore recto ] 
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ad lapidem quadragen- ] 
[simmn et secundum , qui est in flexn inter - - - - - - - - - - - et - - - - - - - - - - ] 
[- - - p .  X ;  a lap ide quadragensimo et secundo - - - ]rs [it]m rig [ore recto - - - - - ·1 

10 [ - - - - - - - - ad lapidem quadrage] nsimum tertium [p. X ;  a lapfrle qiia- ]  
[dragensimo et tertio rigore redo ad lapidem ] quadragensi[mum d quartum p .  1 ; ]  
[a, lapMe quadragens1'mo e t  quarto rigore reet ]o ad lapidem q u  [ ({(l/'agensimmn ] 
[et quintum p.  1 ;  a lapide qiwdragensimo et quint]o n'gore recto [ad lapidem qiia- ] 
[dragensimum et sextum, qui est iu flexu inter - - - ] mylen et P. [ - - - - - p .  X ;  a.]  

1 5  [lapi'de qiwdragensimo e t  sexto e .g. sin isirors11m a d  la.]p1'drm qi1 [adragen s1'mum et ] 
[sept1:mum p .  X ;  a lapide quadragensimo et septimo rig ]ore [recto ad lapidem qirn- ] 
[dragensimmn et octa1111m,  qui est in jlea:u ·inter - - - ] n Pyrg [on et - - - p .  X ;  a la- ] 
[pide qiwdragensimo et octaiw dextrorsum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rigore recto ad lap1'dem quadragensimmn et ] 

20 [nonum p .  X ;  a lapide qiiadragensimo et n ono  n'gore reeto acl lapidem quhtqiia- ] 
[gensimum p.  X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 

Die Erstherausgeberin hat den Text richtig wiederhergestellt , nărnlich auf Grund der Yon 
L. Robert ergănzten griechischen Fassung. :Mein Reitrag bezieht sieh am;schlie13lich auf die 
graphische vV iederherstellung, die diesmal nur e.g. sein kann , da man keinen Hand der In�chrift 
kennt. Ich habe Yersucht ,  ein Mittelma.13 der Zeilenquantităt festzu:-;t ellen , wobei ich die Lage 
der Buchstaben aus dem erhaltenen Fragment beachtet e. Einige Folgen , die :;ich daraus ergeben , 
haben rnich i.iberzeugt, da.13 ich von der R eali1 ăt nicht allztrnehr abweiehe. 

Erstens karn ich auf eine durchschnittliche Quantităt von ca. 60 -70 Zeichen , d.h . genau 
wie bei dern von Gr.  Tocilescu publizierten Exemplar B .  Fi.igt man hinzu , da.13 die Schrift der 
Bruchstticke R und E identisch ist, so besteht kein Zweifel, da.13 clie bei<len Fragmente zu dern
selben Exemplar gehoren 57 • 

Zweitens hatte ich die Freude, durch elen Y ergleieh der Yorliegenden \Yiederherstellung 
mit der \Yiederherstellung des entsprechendcn griechischen Exernplars D fc>�t zustellen , daB 
die sich ergebenden unschlie13haren Li.ieken die:-elhe Breite anfweisen : z .H . ,  Z. 7 (ca . 40 Zekhen , 
wie Z .  6 aus der griechischen Fassung) ,  Z .  8 (ca. 30-35 Zeichen for die �arnen der zwei Orte ; 
vgl. die ca. 25 - 30 Zeichen aus der Z. 7 der grieehischen Fas1mng) m;w. In Z. 17 bleibt wenig 
R aurn fi.ir inter [- - - ]n Pyrgon et [- - - - - ], wie in Z. 12 der griechisehen :Fasimng. 

8chlie13lich bleibt in Z. 15 i.iberhaupt keinen Ti amn fi.ir rigore recto, so dal3 die Stelle folgen
dermal3en zu ergănzen ist : a lapide qirndragens·imo et sexto dextrorswm (uel 8in i8trorsum ) ad lapi
dem quadragens1'mwm et septim11m ;  so habe ich auch in der griechischen Fassung getan, wo ich 
einerseit s von der I,ănge der Zeile, andererseitR Yon den lx 8e:f; t(l)'J (uel t; &ptcnEpwv) zu 
ergănzenden e1·haltenen Huchstaben - n� gez'inmgen wurde. Die�e stehen umnittelbar vor zr.t 
J.l6o•J ; hăttc cler Text bt' E M h:tix'1 0p0 ·�·1 gelautet, rn hătte  man elen Ausdrnck eben hier 
einfi.igen mi.issen , wie in elen anderen bekannten F�Ulen . �un gibt eR hier einen zweiten Fall , wo 
cler Ausdruck rigore recto ( b' E u 0:::i:o:v 0 ;:; 0 �v) nicht erwălrnt wird (Ygl . Ex . A, Z. 6 ) .  

Obwohl sehr klein ,  \Yeist <las Y<ll'liegcnde Brncfo;hiek eine grof3e Bedeut ung for die allge
meine EinsehMzung cler I\: alla1 iancr li11 11'tat1'0 auf. Z. 9, de,rtrorsmn oder si'n i'strosum bezeugt , da.13 
der vorhergchende Grenzstein, Yon dem die Grenze nach recht!-; oder 11ach linlrn bog, in flexu lag, 
wie L. Robert auf Grund cler ZeilenYerteilung richtig Yc1 mu1 et hatte ah; er die gr iechh;ehe entspre
chende Fassurig wiederherstellt e ss. 

Durch das vorliegende Exemplar bereichert :-;ich diC' Kmte des Kallat iaEer Teni1 oriums mit 
<lrei leider nur teilweise erhaltenan Ort rnamen : [- - - - ]  myle o<ler [- - - - ]  myles ,  Gen .  -myles , 
Akk. -mylen , ein Ort sname griechischer Herkunft ; P [- - - - ] ; und bes. ein neuer pyrgos ( dazu 
weit er, V. 3 ) .  

s ;  Vgl. :Maria Biirbulesru-Muntcanu, Pontica, 1 1 ,  1 9 78, 58 I. .  Robe r t ,  Ilcllenira, 1 ,  1 940, S .  79 ; vgl . Ex. D, 
s.  1 27. Kommcntar untcr Z .  7. 
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13 Dntersuchungen zur Ceschichte des Territoriums von Kallatis 1 l :i 

2. IWMMEN TA R 

Aus den biilherigen Ausfiihrungen ergibt sich die relative Chronologie, dazu auch <las stemma 
der Fassungen : 

Griechisch 
A 

l 
D 

Lateinisch 
B + E  

l 
c 

PaHiographisch mogen die lateinischen Fragmente R + E in die traianische Zeit datiert 
werden 50• Ungefă.hr in dieselbe Zeit fallen die zv.-ei Fragmente A und D in griechischer Sprache, 
mit dem Unterschied, da.13 sie von der Schrift her zu zwei ven.chiedenen Fassungen gehoren 
(Ex. D weist viele Ligaturen auf, die im Ex . A uberhaupt nicht vorzufinden sind ) .  J\ u r  dai'\ 
Ex .  C kănnte eine spătere Kopie (l\Iitte oder zweite Hălfte des 2. Jh s.n.  Chr. � )  sein 60 •  

Die Schrift datiert bekanntlich das Exemplar, nicht aber die ursp1ii11gliche Fm.sung, die 
editio princeps, nach der man im Laufe der Zeit zahlreiche Kopien herstellen lie.13 61 • Die Frage 
ist mm wann die durch die erhaltenen Kopien iiberlieferte Abgrenzung tatsăchlich stat t fand.  

Innere, allerdings gegensătzliche Datiemngshinweise finde ich nur zwei . EinerseitR weist 
der mit Ouo:/, . . .  ( = Val - - - ) beginnende Ortsname auf eine schon bestehende Siedlnr.g rămisehen 
Namens hin, was eine gewisse romische Kolonisation voraussetzt 6 2 • Ringegen mogen Arnhaismen 
wie u icensimum, qua<7rngen8imurn am; den erhaltenen lateinif;chen Fassungeu an eine friihere Zeit 
(1. .  .Jh . v. Chr . )  denken lassen . 

l\Iir scheint , da.13 die Frage der Datierung eng mit der nach dem Charakter der Ahgrenzung 
verbunden ist. Die geringe Anzahl der bisher bekannten Grenzsteine (50) nnd die kleinen Ab
stănde zwischen denselben (1000, 2000 und 2400 Fu.13, d.h.  bzw. ca. 300, 600, 710 m ;  zu den 
genaueren Ma.13en siehe V, .'3 ) zeigen, dall nur cin kleiner Teil - womoglich rings um die Stadt -
abgegrenzt wurde. Fiir das Gesamtterritorium von Kallatis (vorausgesetzt, der Radius wăre von 
ca. 23 km) mi.i.llte man mit ca. 2;)0 - 300 Grenzsteinen rechnen, d .h .  mit einer Inschrift von ca.  
2:30- 300 langen Zeilen , was ohne weitercs ab1mrd wăre 6 3• Ein anderes Argument in derselben 
Richtung ist,  da.13 die N achbarnchaft mit den Territorien des nărdlich liegenden Tomis 64 oder 
si.i.dlich liegenden Bizone oder Dionysopolis 65 nie erwăhnt wird, sondem blo.13 die Naehbar�chaft 
mit als Festpunkten konzipierten Dorfern , die hăchstwahrscheinlich aullerhalb des abgegrenzten 
Gebietes liegen . Es lă.13t sich daraus herausstellen, dall nicht die Grenzen des kallatianis�hen 
Territoriums festgeleg;t wenlen, sondern nur die des Katasters ; demnach ist diese Abgrcnzung 
eine limitatio, wobei <las nieht katastrierte, aber dem Territorium <loch einverleibte Gebiet zu 
den subseciua gehort e 66 • 

Die Feldmesser beriefen sich aber auf eine von den romischen Behorden erlassene Urkunde, 
in der hăchstwahn;cheinlich unter anderen Freiheiten auch die Immunităt des Territoriums und 
die schon bcstehende Bodenaufteilung anerkannt wurden. 

Dasselbe geschieht irgendwie in Hif;tria. Auf Grund der an tlie i omischen Statthalter ge
richteten Briefe cler Hh;trianer, die -ra ":WV r.poy6'1CJl'J opLIX i1n-ozieren, lă13t cler St atthaH er Xieder-

ijg Gr. Tocilescu, cler Herausgeber der Fragmente A 
und B, hal te sich zu dlescr Frngc n icht gcăullcrt. S. Lmnhrino, 
Traces lpigrnplliques de ce11/11rialio11 romaine en Scylhie 
.Uineure (Roumanie ) ,  i n  llomnrnge d A /beri Grenier, Bruxelles, 
1 962 (Coli. Latomus, LV I I I),  S. 928 - 9:i9, sC'tzte d i c  /imi
/alio in cl ie Zeit Mark Aurcls an. i-;. Gostar, StCI , 5, 1 963, 
S .  300, giht das 2 .  Jh. n .  Chr. an, schl i e ll t  abcr die :\ltiglich
keit nicht :ms, daO dic erhaltl'ncn Inschriftl'n Kopii-n nac-h 
cinem iii teren :\lustl'r gcwcscn wiir< 1 1 .  Zur Daticrung in 
clic Zeit Traians odcr im Grollcn i n  die crstc Jliilftc des 2. 
Jhs. : J . und L . Robert. B(n 963, S. 1 5·l , Nr. 1 64 ; R. \'ulpc, 
D I D, 2, S. 54 ; Al. Suceveanu, Dacia, N ;  S., 13, l !l69, S. 
:! 5 6 :  <lers„ Pontica, 1 0 , 1 977, S .  1 1 2  = J W G ,  l!l77, 2, 
S. 8<1 : dcrs„ \"ia/a economictl . . .  (wic A n rn .  36), S .  25, Anm . 
1 :r n ;  Dorupn Boil :i,  S. 325 ; Ale xandra � ldan, Dacia, N.S„ 
1 9, 1 975 . 80 Dcr Text wicderholt z.T. das Frai:,t:mcnl B mul die 
Buchstabcn wciscn aur cine spiitcrc Zeit hin. 

•1 So z . B .  ist auch die festdatiertc (25. Okt. 100 n .  Chr.) 
I l istriancr I-Jorolhesia durch Exemplare aus dcr scvcrischcn 
Zeit ( I S:\1, 1 ,  6 7 - 68) crhal lcn gcbl ichcn. 

cz S iehc ohen Fra;(n:cnt ,\, Kommcntar nnl<'r Z. 5 .  
6 3  Tviirdica, w o  d i e  rti11H'rzd l l i cl 1c l n schrill Zll <len fines 

lerrilorii Cal/alianorum gd!lndrn wurdc (.\rnn. 35) liegt 
ungt'fiihr 25 k m  �iidlich ,·on Kallalis.  Ein idcaler I Ialbkrcis 
mit cinem solchcn llaclius wiirdc ca. 78 km bc lragcn. Nch
mcn wir durchsch1 l i l ll ich 3 - ·1 Grcnzskilll' pro km (man 
k onntc ja auch mehr annchmc 11),  so hăttcn wir um 250 
(;rcnzstcine.  Dic l a ngcn 'Vendllllg<'n der erh:il l cncn Exem
plare habcn uns anderersc i l s  h ckhrt , da(3 man ungcfiihr 
mit cincr dcr Anzahl der crwăhntcn Grcnzslcinc glei chcn 
Zeilcnzahl rcchncn m u fJ .  Doru ţiu Boil ă ,  S. 3:12,  ist dcr Mei-
nung, daO dic Li m i ln lion „von eincr Vcrmcssung des 
C mgnngs des Tcni loriurns urni von c incr Landahgrcnzung 
per 11ni11ersilalem" zcugl. 

64 Ygl. l\Icmn . ,  F. Gr. I/ist „ 1 1 1  B ,  134, fr. l :l (21 ) ,  mit 

Erliiu tcrungcn (I ,  1 ) .  

6 5  Dazu I ,  3, Ins chrift C. 
66 Al .  Succvcrnu, l 'on l ira , 10, 1 9'i7, S .  1 14 = J \YG, 

1 9 77, 2, s.  86. 
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rnosiens Manius J,aherius Maximus am 2.5 .  Okt .  100 n .  C'hr. die fin es Histrfonorum festlegen (d.h. 
anerkennen) 67, mit dern einzigen Unter�chied, da.13 hier territor1:mn samt ugi'o gerneint werden , 
nicht nur das limitierte Gehiet 68. Anderer:-;eits erfăhrt man durch die schon behandelte Inschrift 
aus Dionysopolis, da.13 die Durchfiihrer jener Abgrenzung die alten "Crkunden beachteten 69• Kom
biniert man die zwei Fakten , rn la.13t :-;ieh folgendes heram:stellen : im :Moment des Kontaktes 
der Kallatianer mit der romischen Obermaeht Iegten die Kallatianer den romischen Behorden 
ihre Urkunden zur Hodenaufteilung Yor, clic romischen Hehorden erlie.13en eine Art decretum oder 
senatus consultum 70 -- das freilich zweisprachig Yerfa.13t wurde und das die schon bestehende 
Bodenaufteilung anerkannte - , wobei man spăter, zur Zeit Traianfl 71, die eigentliche Limitation 
durchfiihrte, indem sich die Feldmesser auf den ursp1iinglichen Erla.13 heriefen. 

Der Zeitpunkt dipses postulierten Erlasses (decretmn oder senatus con::mltion ) la.13t sich einfach 
herausstellen. Die schon erwăhnten Archaismen , die zweifelsohne unbewu.13t aufrechterhalten 
wunlen , weil sie in der „Erstauflage" begegneten,  schiehen den Erla.13 in das 1 .  Jh. Y. Chr. zu
riick, was im totalen Einklang mit clem hh;torischen Zusammenhang steht. Bekanntlich schllo.13 
Kallatis im Jahre 70 v. Chr. einen Vertrag (foedus )  mit Rom ab 72• Mir seheint, auf der Hand 
zu liegen , dal3 , an den Geist des foedus ankniipfend, mehrere Urkunden erlassen wurden, u .a .  
auch eine betreffs des kallatianischen Territoriurns. �ach dem Aufstand vom Jahre 61 Y .  C'hr. 
wurden die westpontischen Stădte wieder frei 7 3• In dieser letzten Periode der zeitweiligen Dnab
hăngigkeit soll die Grenze cles kallatianischen Tenitoriums etwas nach SiidPn erweitert wor
den sein , u. zw. auf Km;ten des inzwischen vom Erdbeben zerstorten Bizone ; dies geschah natiir
lich unter Mitwirkung aller beteiligten Nachbarn. �ach der Errichtung der rornischen Herrschaft 
in der Dobrudscha blieb Kallatis eine ciuitas foe<lETata 74 ; das alte foul1ts uncl die zusammen
hăngenden Urkunden traten w·ieder in Kraft . Im Liehte denelben wmde unter Traian die Lirni
tation durchgefiihrt. 

Trifft diese Uekonstruktion zu, so ist es klar, da..13 man bei der Dmchfiihrung der Limi
tation „Riicksicht auf eine schon bestehende Hodenaufteilung 8owie auf die im Bereiche der 
Grenzen liegenden Fluren einzelner l.anclgemeinden nahm" 75 ; daher die l\foglichkeit , aus dem 
Wortlaut der Inscluiften Schliisse iiber das Territorinm in v01Tomischer Zeit zu ziehen . 

Die spărlichen Angaben zur Struktur des Katasters, die den erhaltenen inschriftlichen Brnch
stiicken zu entnehmen sincl, wurden auf unterschiedliche ·w eise interpretiert . Scarlat Lambrino 
fiel das einmal auftretende Ma..13 von 2400 Fu..13 auf und dachte, daraus einen Hinweis auf eine 
romische centuriatio herauszubekommen 76• Dagegen sah Emilia Doruţiu Boilă darin eine den 
dorischen Kolonien - durch elen Fall von Chersonasos glănzend ausgedriickte - typiche Bo
denaufteilnng 77• Alexandru Suceveanu nahm eine Zwischenstellung ein : die centuriae seien die 
ehemaligen dorischen x).�pot„ die an die neue Situation angepailt worden wăren 78 •  

Da ich dieses sonderbare Ma..13 von 2400 Fu.13 etwas spăter eingehender behandeln werde, 
mochte ich mich im Moment nur auf die zusătzlichen Argumente beziehen , die S. I.„ambrino 
zur Unterstiitzung seiner centuriatio-These anfii.hrte : a) die von ihm in die Zeit Mark Aurels 
datierte Inschrift des Strategen l\Ionianio8, wo in z. 7 nach einer un8clie.13baren Liicke - - - IX� 
xe:vTo p l1:t.� zu lesen ist 79 ; b )  die Inchrift zu Ehren des Legaten Valerius Rradua (172 - 175) ,  
der die Stadtmauern von Kallatis wiederaufbauen liel3 80 ; c )  die Abgrenzung der ciuitas Ausde
censimn im Siiclen der Dobrudscha zur Zeit des Legaten Helvius Pertinax (175-177 )  81• In diesern 
Zmmmmenhang glaubte S. Lambrino,  auch fiir die Limitation von Kallatis unter der Fiirsorge 

87 D. '.\I . Pippidi, Dacia, K S . ,  2, 1 958, S .  227 - 247 = 

Epigraphische fleilriige :ur Geschichle llistrias in he//e11 i
sliscl1er Zeii, Berlin,  1 962, S. 133 - 1 53, und I S'.\l , 1, 67 unei 
68 (Kommcntar). Dazu auch A l .  Avram, Das hislria11ische 
Terrilorium i n  gricc/1ischriim ischer Zeit, in Histria. lo'ine 
Griecl1ensladt an der rumiinisc/1e11 Sc/11rnr:meerkiiste, hrsgh. 
P. Alcxanclrcscu / W .  Schullcr ( Xe11 ia.  I\onstan:cr a/lhisto
rische rortriige und Forsclmnge11, 25), Konstanz/Boclc11 Scc,  
1 990, S .  1 2 - 1 4  und '14, Abb. 1 (Kartc ) .  

88 Al. Avram, Dacoromani a .  Jahrbuch fiir iistliche 
Lotiniliit, 6,  1 981 - 1 982 (1 986), S. 1 1 3 - 1 20 (mit L i leralur). 

G• Siehe Z .  13 - 1 4  dcr angefiihrtcn Inschrift ( I ,  3, C) : 
ot nve:� µa66v(-;e:� t]x -;wv ăpzcxlcuv ypaµµ1hcuv ; vgl. Z .  
26 - 27 :  µa66v"re:� tx: -;wv ăpza!cuv ypaµµci-;cuv . 

10 N. Gostar, a.a.O„ S. 300. 11 Siche Anm . 59. 
72 Zur Daticrung ausfiihrlich D. l\I . Pippidi, La dale 

du • {oedus " Rome-Callatis, in Scy/bica Minora, S. 1 72 -
1 8 1 .  A l .  Succvcunu, Pontlea, 2, 1 969, S .  269- 274, schliigt 
vor, das {ocdus in clic augusliiische Zeit zu datiercn. 

73 D .  l\I. Pippicl i ,  D I D ,  1, S. 281 - 282 = I Greci, S. 
146 - 1 47 (mit l.itcratur). 

74 Alexandra Ştefan (wie Amn . 59), S. 1 62 - 1 65 (vg l .  
a!Jcr D .  l\f . Pippidi, S u r  1111 fragmen t de decret int!dil d e  Ca/la
lis, in l'arcrga. b'crits de philo/ogie, d'epigraphie el d'l1islo/re 
ancicn ne, Bukarc s t - Paris, 1 984, S. 200 - 206) ; D. l\1 . Plppidi, 
l.es premicrs rapports de Rome ci des citils de I'  Fuxin , in 
Scylbica 1Hinora, S .  1 5!) - 1 7 1 ; Al. Suceveanu, \'ia/a eco
nomicii . . . (wic Anm. 36), S. 5:i . 

75 J)oruţiu Boil:1, S. :i32. 
76 S .  I .arnbrino, a.a. O . ,  S .  928 - !)39. 
77 Doruţ i u  Boilă, S .  332, Anrn.  21 . 
78 A l .  Suceveanu, Pontica, 10,  1 !)77, S. 1 1 3  = J \Y G ,  

1 977, 2, S .  8fl .  
' "  Gr.  Tocilcseu, AEJ\I, 11 ,  1 887, S .  33, N r .  32 = I GRRP, 

I ,  656 (in der letztgcnann\en Ausgabe heill t  cs, Anm . 4 :  
hic agitur {ula.�se de quadam Cal/alianorum agrorum diuisione, 
cui prae{uil Monianius, duumuir ci ob quam de Ca//aliat1is 
ciuibus ortime meritus est ) .  Y gl. Larnbrino, ebd. 

80 S .  Lambrino, Hcvislu istoricii română, 5 - 6, 1 935-
1 936, s .  321 -332.  

81 CIL, I I I ,  1 4  437,2 :  d a z u  auch Al .  Suceveanu, Via/a 
economicii . . .  (wic Anm. 36), S. 74 - 75 (Litcralurhinwcise 
i n  Anm. 563 - 568). 
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eines cler genannten Legaten Raum finden zu konnen, wobei er darauf aufmerksam machte, 
da.13 die Handlung auf der schon von Traian anerkannten Ordnung heruhte. 

Im Lichte der bisherigen Ausfiihrungen zur Datierung cler Limitation in die Zeit Traians 
fallen die letzten zwei Argumente aus 82 • \Vas die Inschrift von .Monianios anbelangt , hat Emilia 
Doruţiu Boilă uberzeugend bewiesen, da/3 r,;ie ins fruhe 1. Jh. n. Chr. gehort 8 3. Aullerdem war 
Monianios, dessen Name selbst umstritten ist , kein „Stratege",  sondern uTpa.:'rt[WT"IJ�]  oder 
GTpa.:-:L[ocpz"tJ�] d.h. tribnmls militum ( cler letzterhaltene Bnchstabe ist ein I, kein H) 84. Som�t 
sind die umstrittenen xevTo p la.: L  l\lilitărtruppen (centurfoe) ,  keine Feldma.13einheiten .  Da13 d1e 
centuriae in einer ciuitas foederata recht lich nichts zu suchen h:>.t ten 85, ii;;t zwar richtig ; doch 
hătten diese Truppen den Kallatianern irgendwie in einer gewi::;sen Angelegenheit behilflich i-:ein 
konnen, was in einer Zeit, wo die Stadt romische Patronen verehrt (wie P. Yinicilrn) 86 und 
andererseits Kaiser fiir Stadteponyme gelten 87, gar nicht ausge8chlo:;sen ist . 

Schlielllich m ochte ich noch das allerlet zte Argumet anfi.ihren. Das Ma13 von 2400 Fu13 
begegnet nur zwischen elen Grenzsteinen 21 un u 22 ; danach geht es 2000 Fu13 nach rechts biR 
zum Grenz8tein 23. Es ergibt Rich ein Rechteek mit den Seiten von 2400 x 2000 Fu13 , was ohne 
weiteres fi.ir eine romische, in dieser Zeit schon quadratische centuria 88 unannehmbar eRL 

Also exit centuriatio . Es bleibt somit nur die Annahme librig, cla.13 die kallatianischen Par
zellen die hellenistichen x/1.îjpoL wiclerspiegeln , die ich weiter (V, 3)  behandeln werde. 

Das lirnitierte Territoriurn halte ich in rămischer Zeit fi.ir die sog. „stădtische x.wpa.:" 89• 
VI� as nun mit dem au13erhalb des Katasters gebliebenen Territorium � Darin kann ich nur die 
subseciua 90  und vorher, in hellenii;;tischer Zeit , die E:crza.:'noc, clie .:p6r.z<Llpo�, das Ifan<lgebiet sehen91, 
das unter der Iurisdiktion der Staclt stand, dessen Strukturen aber im Laufe der Zeit wenig 
geăndert wurden . Kein "\Vunder, da.13 eben hier Gemeinden wie die Asbolodinenses und Sardes 
neben verschiedenen xwµocL auftauchen . Hatten die Landparzellen als Kernpunkt ein G ehoft , 
wodurch der Besitzer sein Eigentum zu bebauen pflegte, so wurde am Rande der Boden auf 
Gerneinden und erst innerhalh der Gemeinde eventuell pro Pernon verteilt 92 • 

Ein letztes "\Vort liber elen Verlauf der Grenze des katastrierten Gebietes . Ich glaube nicht , 
da.13 die Grenzsteine auch entlang der Ktiste gesetzt wurden . Sornit kann die Grenzlinie nur vom 
Norden liber "\Vesten , nach Siiden oder umgekehrt , vom Stiden, liber Westen, nach :Korden laufen. 
Mangels topographischer Anhaltspunktei ist es im :Moment unmoglich, diese Frage befriedigend 
zu beantworten. 

III. ARCHĂOLOGISCHES ZUM KALI.iATIANISCHEN TERRITORIU:M: 

1 971 wurde infolge archăologischer Brkundungen etwa 2 km stidwestlich vom Dorfe Albeşti 
(ca. 15 km "\V von Kallatis )  auf einem Plateau eine Befestigung griechischer Zeit entdeekt. Die 
seit 1974 von Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu und Nicolae Cheluţă-Georgescu jăhrlich durch-

83 Die Bautătigkeit unlcr \'alcrius Brudua (iihnlichc 
Fălle in Kallatis im t .  Jh. n .  Chr. unter der Fiirsorge des 
\\'ohltăters Isagoras - vgl . I .  I. Hussu, Dacia, !'\ .  S . ,  1, 
1 957, S .  182, Z.  1 6 - womiiglich auch von der Inschrift 
AEl\l, 6, 1882, S. 5, Kr. 5 = I. Stoian, Tomilana .  Con
lri bufii epigraficc la istoria celăfii Tomis, Bukarcst, 1962, 
S. 1 13 - 1 1 4,  bezeugt) hctrifft nur die Stadt und ist eher 
mit der Wiederherstellung der Kiistenstral3c i m  Bcreich 
von Kallatis im Jahre 1 63 n .  Chr. zu verglcichcn (Alex andra 
Ştefan, StCI, 22, 1 984, S. 95- 107). Nichts wird iiber das 
Territorium erwăhnt. sa Doruţiu Boilă, S. 329 (Foto Abb. 3) .  

8 4  Ebd . ,  S .  331 .  Den Namen d e s  lribunus mililum ergiinzt 
die \'crfasserin Lemonianios oder Sumon ianios. Es gcht 
j edenfalls um einen riimischcn Namen, der i n  Z. 6 im Ncnn
fall stehtJ (fiir einen griechischen Namen hătte man die 
G enctivform des Patronymikon erwartet). 

85 Darauf beruhen dic Einwăndc von Al. Suceveanu, 
Pontica, 10, 1 977, S. 1 1 2  = J W G, 1977, 2, S. 84, Anm. 1 53, 
gcgen dic Ausfiihrungen von Doruţiu Boilă. 

8& Gr. Tocilescu, AEM , 1 9, 1896, S. 108, Nr. 62 = I GRRP, 
I,  654 (verbesserte Lesung : J .  H. Oliver, AJPh, 1948, S .  
217-218 ; T .  Sauciuc-Săveanu ,  i n  Omagiu lui Constantin 

Daicn1Jiciu, Bukarest, 1 960, S. 50 1 - 507). P. \'inicius ist 
der Konsul vom Jahrc 2 n. Chr. In ciner andercn Inschrift 
von dc>r Ărenwendc (T. Sauciuc Săveanu, Dacia, 7 - 8 ,  
193 7 - 1940, S .  243 - 245, Nr. 2 ;  vgl. J .  und L. Robert, 
HE 1943, S. 341, l\"r. 46), dic ich vor kurzem ergănzt babe 
(unveriiffrntlichtc>r Vortrag, Constanţa, !'\ovember 1990), 
geht es um die C'bersenclung einer Kopic des Dckretes nn 
den l'atronen cler Stadt ; der Patron kiinntc m . E .  hiichst
v.-ahrscheinlich dcrsclhc P. V inicius scin. 

s7 D .  l\I. Pippidi, S tCI, 8 , 1 966, S .  8 7 - 96 = Sc!Jlhica 
Minora, S. 149 - 1 58 (Tibcrius, der Kaiser, als Stadtepo
nym) . 

88 Crsula Heimberg, Griechische und romische La11duer
messu11g, in Bauplanung und Eaulheorie der .4. nlike (Diskus
sionen zur archiiologischen Bauforschung, 4), Berlin, 1984, 
S .  290 : „zu Beginn des 2. Jhs. [v. Chr. ] halte sich die Limi
tation in Normalzcnturien iiberall durchgesetzt" .  

89 B .  Gerov, in A klen des VI. !11temaliona/en Kongre{3es 
fiir griec/1ische und /aleinische Epigraphik ( = Vestigia, 1 7), 
J\liinchen, 1973, S .  493 . 

90 Vgl. Anm. 66. 
91 Dazu weiter, V, 2.  
92  V g l .  Anm. 48 - 51 .  
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gefiihrten Ausgrabungen haben bisher viele Fragen zur Dat ierung und zum Charakter der 
Siecllung z. T. beantwortet 93. 

� ach :XO von t iefen Tălern geschiitzt, dehnt Rich cli e Siedlung auf dem Plat eau ea. 12 ba 
'.tm ._Den Kern dieser Siedlung stellte eine quadratformige Festung dar, die urspri.inglich ·1-0 X 4.0m , m emer n ăch8ten Phase 4.5 x 4i5 m betrug. 

St rat igraphisch wurden dmch die sowohl in der Fe8tung als auch an l3erhalb derselhen durch
gef�hrten Ausgrabungen drei Phasen festgestellt, die auf Grund des datiernngsfahigen Ma
t cnals, besondcrs im Lichte der Amphorenstempel 94, in die erste H ălft e des 4. Jhs . ,  bzw. in 
clic z wcitc Hălft e dei;; 4 . . n1s. und ins 3 . - 2. Jh. v. C'hr. angeset zt wur<len 95. 

Di e Festung als rnlche weist eine greichische Bauweise auf, in<lcm die ::Mauern anf tlen Sei
tenflăchen �1US bearbeit eten parallel-flachformigen Kalksteinblbcken errichtet werden , "-ăhrend 
das Emplekton aus unbearbeit eten, mit Lehm gebundenen KalkRteinen best eht . Mit cler zweiten 
Phase beginnencl ist ein rechtwinkliges StraJ3ennetz fest zustellen . An einer Ecke wurde cin qua
clrntischer Tunn (ca. 9 x 9 m) entdeckt. Die Siedlm1g aul3erhalb der Festung - die man im l\Io
rnent archăologi sch weniger kcnnt - entwickelt e sich in eincr spăt eren Phase, also entstancl sie 
wegen des Bestehens der Festung und war von der FeRtung ab iin'.t·io abhăngig. Hăur-;er und l-Ierd
stellen wurden sowohl innerhalb als auch aul3erhalb der Pestung entdeckt .  

Der Fundst off besteht vornehmlich am ; Keramik , wobei die einheirnischen Gattungen , zwar 
uuterschiedlieh Yon der in der Gegend, z. B .  in Bugeac oder Satu Kou liblich anget roffenen 
\Yare, einen bewnderen Platz einnehmen. Bestimmt e Gattungen des noch unYcri:iffentlichten 
M�terials kom1ten „nordpontiRch" sein. Auch wurde hier u .a. eine Mlinze aus der H eih e der „sky
thrnchen" Prăgungen entdeckt 96• 

G leichartige Siedlungen wurden merkwi.lrdigerweise auch in anderen Punkten um das ,iet
zige Dorf Albe�ti entdeckt. Das Rog . „Albeşti II" scheint eine ăhnliche Festung zu sein, die den 
Streufunden nach in die h ellen istif'.'che Zeit geh i:irt . „Albeşt i III" ist ebenfall8 eine Festung (4 . 
- 1 .  Jh . Y .  Chr. ) ,  u rn  die sich cine groDe Siedhrng entwickelte, wăhren d „Albeşt i IV" (ncben 
dem Hagieni-".Hld)  ·wiedemm �rnf einer plat eauart igen Terafise liegt i Mauer n wie Albeşt i I auf
·wc>il' I , dazu noch eine \Y af-'Fc>rlcitung, die Yennutli ch die Stadt Kallafo; zu Yerrnrgen hat t e  97 •  

); eh•n ti crn Dorfe Coroana, ca. 5 km si.ldlieh Yon Albe�t i  I ,  wurde Yon dern:elhen Archăolo
gc>n ein p  (•l •e1� f;i l ! .-.: ins -! . - 1. Jh. \' .  Chr. dai iprhare Festung erforscht, deren Seiten ca. 100 X 
>'. 100 H!. J ·p\ r:-t.�:<•n (ca.  z-..,·eimal m ehr als in Albeşt i I )  98 • 

Die l l'Cl Jn.iinlige Dieht e die:-;er Festungen , die Entwicklung der Siedlungen um j edc Befes
î ig-1rng u u 1 i  1 i i l' Zn arnmem.eî zung der Befunde stellen vom archăologischen Standpunkt au8 clic 
Fni ge 1 :acli  del' B efest igm1g dN westlichen G renze des kallatianischen Territoriurns. Die skythischc 
Y er fărlnrng ei nes Teils des Fundstoffes ist ebenfalh; fi.ir die folgenden Erwăgungen in Bet racht 
zu ziehe11 . 

2. SIEDL Uj\'GEX UND GRA BF VXDIC: 

In cler l'mgchung Yon Kallatis sind einige Siedlungen hellenistichcr Zeit durch Zufallsfundc 
beka11111 . Leic!er ist keine daYon archăologisch unt ersucht worden . Im folgenden m i:icht e ich hier 
cine kli.rze proYirnrische Liste im !Jichte der mir zur Verfiigung st ehenden Literat ur angeben . 

03 Die Ergc�missr dcr Ausgrahun gl'll wurde n hishrr 
noch nicht Vl'rtiffcntlicht . \' orlăufi gc Beri eh te : A. Rădu
lescu ,  l\'. Chelu \ii.- Georgescu, l\laria Bărbulescu, l\laleriale ,  
1 : 1 ,  Oradea, 1 979, S .  1 67- 1 73 :  l\' .  Cheluţă-Georgescu, l\laria 
Bll rbukscu, Syrnposia Thracologica , 3, Constanţa, 1 985, 
S .  78 - 80.  Dcr yon cler Archi lcktin Anişoara Sion realisiertc 
Plan cler Fcslun g wurde ,·on A .  R1'\dulescu, Maria Bărbu
lcscu, LiYia Bu mianu , Pontica, 19,  1986, S. 33 - 60, publi
ziert (Abb. 2 und 2 a ;  ygJ. Abb . 1 und 3) .  Aullen dem hahrn 
cli c  Durchfiibrer dcr Ausgrabtmţ!cn bri wiederhol ten Gelc
:�enhri lcn (br:;. anlti f.'l ich drr jiihrlichcn Tagungen des l\lu
srums yon Ccn s l an\a unei cler archiiologischen I.andcskon
frrcnzcn) \'orlriigc gchaltcn, clic a!Jcr nicht publ izicrt wur
•kn .  :\ ! i r  lw!Jcn cl ic Ausgriibcr s!iindig zusătzli ehe Jnforma
tionen rnil gl' l l· i ll,  wofiir ich micit hcrzlichsl bcdanke. Drcimal 
b l'�.u chlc ich unter drr Flihrun g meines Kollcgen N. Chelu !:'l
(icorgl'Scu A l h rsti (c'.os lctzlc l\lal im !\'ovembcr 1989, als 
ich Dr. A .  !\'. S i:cglo\' und Dr. K. K. l\larcenko vom l cnin
gradcr Archiiol ogischen Institut bcgleitcte ; alic vier hattcn 
clnmals cin schr intcrc�:santcs Gespriich liber die Verglcichc , 
cl i c  man 1 '' isrlwn elen Bcfcstigungen aus dcn Territorirn 
'"lll 1.:: alla t is 1 1 1� cl  Clll'1·rnnas„s anstcllrn kann). 

P4 A. H:ldulrscu, !\!aria Bărhulcscu, Liv ia Buzoianu, 
o.a.O„ S. 13 - 60 :  ci i ( S„  l'cntica, 20, 1 987, S. 53 - 77 ;  

l\lnria Bărbulescu, LiYia Buzoianu, N .  Chelu tă-Georgescu , 
Pontica, 19, 1 986, S. 61 - 74 :  20, 1987, S. 79 - 1 06;  A. Hădu
lescu , Maria Bărbulcscu, LiYia Buzoianu, l\'. Cheluţă- G eor
grscu, Pon tica, 21 - 22, 198 8 - 1489, S. 23 - !JO .  Dah ei i�t 
cler Ileitrag von LiYia Buzoianu hcrrnrzuheben, ctie r.ls 
gute Kcnncrin dcr hcllenist i�chen Amphoren und Ampho
rcnstempel \'iele Fragen der Daticrung grkliirt bnt. 

•• A .  Rădulescu, :\I . Bărbulcscu, L.  Buzoianu, Pontica, 
19, 1986, s.  33. 06 Ebd„ S .  33 -34 : vgl. '.\!. Irimia, Symposia Thrr.cologica, 
7, Tulcea, 1989, S. 100. Zum hcsonderen Gcprăgc c!es krra
mischcn nicbtgriechischen l\1atcrials, das noch nicht publi
ziert wurdc, hattc ich dic Gclegcnheit, an einem „sponta
nen Rundtisch" im Depot des l\luseums von Constan ta 
teilzunehmen, an dem sicb im NoYcmbcr 1 989 Dr. A .  l\'. 
S ccglov, Dr. I< . K .  l\larcenko, Dr. l\l. Bărbulcseu, Dr. 
l\I.  lrimia, L .  Buzoianu bctciligten . 

97 M. lrimia, a.a.O„ S. 101 , der eincn un\'crtiffc t! tlich
tcn, i n  Constanţa (Novcmber 1987) gchaltener Vortrag v on 
N. Cheluţă-Georgeseu, A. Rădukscu, l\L Bărbuleseu liber 
das kallatianischc Territorium i m  Lichte dcr n cucstcn 
Funde ziti ert und zusarnrnenfallt. 

08 Ebd„ S. 96. Kcine Karte diescr Funde i st bis zur Zeit 
veroffentlicht "'orden, 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



1 1\J 

a) Twila = �Tp&.Tw'1oc; 7t 'JFYc; ( ? ) 99. Die 
lieferten keramische einheimi:;;che \Y are 
stlicke (3 .  - 2 .  Jh. v. Chr. )  100 . 

Fundplătze n 'fuzla-Lenchttnrm " und „Tuzla mică" 
und eine ganze M:engc helleniHt iseher Amphorenbruch-

b )  Costineşti. Der Fund plat z „Mănih;tirpa" (nc>nllieh von Costin e�1 i )  i:-; l  dnreh Funde aus h elle
n isti 1-1cher Zeit bekannt , die den Erkundungcn von Dr. Horia Slobozianu und dem Schulmeist er 
I on Ţicu zu verdanken sind . Keine zuRăt zlichen Angaben 1-1ind v orhanden 101 • 
c )  Schitu = Parthen opolis . Die letztgenannten Antikenliebhaber haben im Laufe der .Jahre ein 
ăuBerst reiches Material auR einer hellenif;tiRchen Si edlung geRammelt , die auf einer plat eauartigen 
�nhohe we:;;tlich vom Schit u-Sec (zwiHchen den j etzigen Dărfern Schit u  uncl Cost inef)t i )  liegt 102•  
Uber 50 Amphorensternpel auR Tharns,  Sinope, H hodoH usw. wurden hier entd eckt 10 3• Erwă.hnern:
wert unter den anderen Funden ist ein att i:-;cher Kant haros ( n\Y est slope" ) cler als ălt estes datier
hares Stiick (ca. 325 - 310 , .. Chr . )  au8 dcr Sicdlung hctraehtet werden kann 104 •  Ein rhosischer 
Amphorenstempel am; cler :'5 . Periocle ( z\Yeit e  }falftc deR 2. JhR . v .  Chr . )  iRt hisher clas spăt eRte 
Dat ierungselement 105. Somit ergibt sirh provisorii'ch cine zeitliche Amet:mng dieser Siedlung 
zwischen ± 350- 100 v .  Chr 106• 
d )  23 August = ,  AµhL�ELWl( 0? ) Am nănllichen V-fer des gleichnamigen Sees ( eb em .  Tatladfak ) , 
auf einer kleinen Halbinsel wurde cine helleni:;;t i::: che Siecllung identifiziert 10 7 •  Dat ierungsfăhig 
sind ein paar AmphorenRtempel auR Herakleia am Pontos ( Gr.  I - II, ca. 400 - .'330 v. Chr . )  108 , 
eine kallatianische Miinze am; dem 3 . . Jh.  v. Chr 109. und Arnphoremtempel aw; Sinope aus dem 
zweiten und dritten Viertel des 3. Jhs. Y. Chr no . Demnach ist die Siedlung proYisorisch zwi
schen ± 400 - 200 v. Chr. anzuRetzen . 
e) 2 1lfoi. Nordwestlich vom Dorfe wurde eine hellen i:-;tische Siedlung ent deckt . Keine zusătz
lichen Angaben sind vorhanden m. 

f) Yama Veche. Zwei Fundplătze haben bh ;her hellenistische 'Y are geliefert 112 • 
g) Sabla = Kocpw'1 l.Lµ. ·�·1 . Am; der hellenistischen Siedlung , clic hier lag, kenne ieh leider nm 
zwei Amphorenstempel 11 3• Zuclem hat mir Dr. Gheorghe Poenaru Bordea frcun dlich rnitget eilt ,  
daB hier ein Miinzhort kallatianischer Bronzerniinzen entdeckt wurde, der noch unverbffentlicht 
ist . 
h )  Hagieni. Zufallsfuncle aus dem Jahre rn::rn , darunt er cinheimisehe 'Yarc, Amphorenbruchstiicke 
(Thasos , Herakleia am Ponto:",  Hhodos usw . ) , Fragm ent eines gefirnist en K ant harm; 114, weisen 
auf eine hellenistische SiecUung hin (4 .  - 3 . . Jh . v. Chr. ? ) .  Da der Fundplat z  unbekannt ist , 
halte ich es fiir m ăglich, claB die Funde aus cler Siedlung „Alhe�ti IY" st amrnen ( siehe III,  1 ) .  
i )  Albeşti. AuBer den Festungen am; der G egend (III,  1 )  wurde hier auch ein e unbefestigt e Sied
lung (Fundplatz „La vie" ) entdeckt , die einheimische \\·arc und Import keramik , darunter einige 
Amphorenstempel liefert e 115• D:u; Material geh brt ins 4. - 2 . •  Jh . v. Chr 116• 
j )  Cotul Văii. Eine hellenist ische Siedlung wunlc 197·1 am Fundplat z  „Via lui Auam " ident ifi
ziert 117 • Andere Zufallsfuncle au:-; dem Jahre 1961 Rtammen auR einem unhekannten Plat z ,  der 
vielleicht identisch mit dem ernt genannten ir-;t m . Bine festere Dat ierung ergibt sich leider nicht . 
k )  A rsa. Eine grol3e hellenir-;ti:-;�b e  Siedlung wurde hier ent deckt , die hei wiederholten Gelegen
heiten Zufallsfunde lieferte 119• AltesteR datierbares Sti.ick ist ein hellenistischer S1 ernpel aus dem 

99 Zur Identifizierung und Behandlung des rekonstruierlcn 
Ortsnamens sichc V, 2 .  

1oo H . Slohozianu, l\latcriale, 5, 1 059, S. 735- 738 unei 
744 - 74 5 ;  l\I. Irimia, Pontica, 13, 1 080, S. 104 - 105, Nr. 1 7. 

101 I-1 .  Slobozianu, I. Ţicu, scn·, 17,  1966, 4, S. 671 
(Karte S .  680, Abb. 1). 

103 Ebd., S. 679 ; vgl. R. Vulpr, Analele Dobrogei,  15, 
1 934, S. 209 ; 16,  1 935, S. 186- 188 : ders.,  Bakania, G, 
1 943, S. 14; l\I. lrimia (wie A11 111 . 100), S. 96- 97, Nr. 9.  103 H. Slobozianu, I .  Ţicu, a.a.O. ,  S.  6!JO. Als ich dic 
Amphorcnstcmpcl aus der Sammlung Dr.  H. Slobozianu 
Ycroffcntlicht habc, fand ich nur 47, dic sichcr aus Schitu 
herkommen (Al. Avram, SCIVA, 39, 1 988, 3,  S.  289, Anm. 
1 6, mit Angabe der Katalognummer) ; dazu I I I ,  3. 

104 H. Slobozianu, I .  Ţicu, a.a.O„ S .  686- 68!) und 
Abb. 1 0 - 1 4. 

105 AI.  AHam (wie Anm. 103), S. 290 und Kat. Kr. 1 30. 
1oe In der Cmgebung soli auch dcr l\liinzhort ent deck t 

worden sein, der romische republikanische Denare enthiil t 
(145 -31  v. Chr.), was die Andauer der Siedlung viellricht 
verlăngern miHlte (B. Mitrea, Pontica, 3, 1 !J70, S.  131 -
137). 

107 V. Boronean ţ, Pont ica, 10, 1 977, S .  32·1 , Nr . 24 ; 
vgl. 1\1. lrimia, Pontica, 16, 1 983, S. 94 - 96, !'ir. 3 .  

loe 1\1 .  Irimia (wic Anm. 107), S.  !J4 - !J6 ( Stcmpel Nr. 
1 - 3). 

109 Cnpublizirrt (crwiihnt von '.\I . Irimia, Pontica, 13,  
1980, S. 70, Anm. 29). 

110 M. Gramatopol, Gh. Pocnaru Bordca, Dacia, N. S.,  
1 3 ,  1 06!J, S .  266, Nr. 1 1 73 (IV. Gruppe) und '.\ I .  lrimia 
(wic Anm. 107), S. 96 ( Stemprl Nr. 4 ;  V. Gruppc). 

111 V . Boronean ! ,  a .a.O„ S.  324, Nr. 25. 
m Ebd . ,  S.  324, �r. 27-28.  
113 AI. AHam (wic Anm.  103), S .  290 und Kat. ;\'r. 82 

unei 152 ( Stempel aus der Sammlun!l Dr. H. Slobozianu). 
Dic von G. l\lihailov, I GB, 12, S. 29, zitierte Arbeit von 
L. Bofkov (der „de situ optime disscruit"), Spisanie r.a 
Bălgarskato inzinemo-arhitcktno-druzesh·o, 25, 1 925, fasc. 
8, S.  1 - 8, war mir nicht zuganglich. Auch kenne ich die 
eventuellen neueren Forschungen nicht. 114 1\1 .  Irimia, Pontica, 6, 1 973, S. 50 - 52 .  

115 1\1.  Grarnatopol, G h .  Poenaru Bordea, a.a.O., S .  
267, Nr. 1 1 78 ;  l\ I .  Irirnia (wie Anm. 1 14), S.  48 - 50, l'\r. 
1 - 5. 

116 So l\L lrimia, a.a.O., S.  48. 
117 Dcrs„ Pontica, 13, 1 980, S. 89, 1'r. 7. 11s Dcrs., Pontica, 6, 1973, S. 52. 
119 Ebd . ,  S .  52 - 53 ;  fiir clic Amphorenstempel sieh� 

auch dic năchsten Anmerkungen. 
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zweiten Viertel des 4. Jhs 120 . , wăhrend als spătestes ein rhodischer Stempel aus dem Jahre 183" . 
Chr 121 . betrachtet werden darf. Somit ergibt sich eine Datierung um ± 370 - 180 Y. Chr. ; 
sonRt konzentriert sich das datierungsfahige Material im zweiten Yiertel des 3 .  Jhs. v. Chr 122• 
In Arsa (ehem. Kopukci) wurde auch ein kallatianisches Dckret entcleckt , clas aber zweifelsohne 
in einer neueren Zeit abgetragen ·worden ist 1 n .  

1) Dulccşti. Zufallsfunde aus clem Jahre 1959, darunter Amphorern;1 empel weisen auf eine hellen i
stische Siedlung aus dem 4 .  - 3. Jh . v. Chr. hin 124• 

m )  Mofmeni. Auch hier wurde eine hellenistische Siedlung identifiziert, die bisher Amphoren
stempel am; Sinope und Rhodos lieferte. Sicher wird nur das 3. Jh. belegt 125 ;  fiir das 4 .  Jh. 
gibt es noch kein aussagekrăftiges Material. 
n )  Pecineaga. 5 km nordwestlich vom Dorfe liegt der Fundplatz „Movila lui Oprea Ionescu", 
der getisches und griechisches Material, darunter auch einen Sinope-Stempel aus dem 4. Jh. 
v. Chr. lieferte 1 26 • Eine andere Siedlung wurde 1 km SO vom genannten Funclplat z und ca,. 
200 m Riidlich vom Karnkioi-Hiigel entdeckt. Mihai Irimia hat hier die Heste von 4 - 5  Hăusern 
mit grol3en Steinfundamenten entdeckt und helleniRtische Kerarnik aus dem 4 .  - 2. J h .  v. Chr.  
aufgehoben 127 • 

Andere Fundplătze am; cler Gegend, so z .B.  im Dorfe General Scări�oreanu 128 , i;cheinen 
mir au13erhalb des kallatianischen Territoriums zu liegen. 

Obwohl nur durch spărliche Funde belegt, konnen die erwăhnten Fundplătze zur Kenntn iR  
des kallatianischen Territoriums in griechischer Zeit beitragen. Auffallend ii;t , dal3 d i e  Kiiste 
verhălnismă13ig dicht besiedelt wurde, wo 7 der 14 Siedlungen liegen (a- g) ; rnn denen konnen 
vier (a, c, d, g) mehr oder weniger sicher mit schriftlich iiberlieferten Ortsnamen iclentifiziert 
werden. Eine zweite Bemerkung bezieht sich darauf, da.13 bisher keincr der genannten Fundplătze 
ălteres Material als ca. 400 v. Chr. geliefert hat. Es fehlen z.B . die attische Firnisware aus dem 
5 . •  Jh . v. Chr. die Chioi;-Amphoren vom ălteren T�·p 129 oder die I.,esbos-Arnphorcn . Som it ergiht 
sich ein ParalleliRmus zum archăologiRchen Sachverhalt in Kallatis selbst . Unabhangig von den 
ErgehniRsen der umstrittenen Fragestcllung zur Griindung von Kallatii; (dazu Y, 1 ) ,  i;cheint es 
mir von„ cler arC'hăologischen Seite her, claJ3 das Territorium erst um 400 Y. Chr. eingericht et 
wurcle. l�her ckn Charn.kter der Siedlungen la13t sich im Moment keine Aussage treffen . ); m· ver
mut en lă13t Rich, da13 Kiif;t ensiedlungen , clie giinstige Gelegenheiten fiir Hafenanlagen boten 
und i.ihrigeus ausreichend bedeutend "·aren , um von antiken Autoren iiberliefert zu werclen , 
so Parth enopolis = Schitu oder Karon limen = Kap Sabla, als Handelsplătze gedeutet werden 
konnen . 

Einer năheren Untersuchung bedi.irfen in der Umgebung von Kallatis die spărlichen Grab
funtle, zumal sie u . a .  auch die Frage cler ethnischen Zugehorigkeit aufwerfen . 
cc ) .Ma ngalia ( I ) .  1970 wurde ca . 5 km nărdlich der Stadt ein Grabhi.igel mit Drornos, Grab
kammer untl Gewălbe untersucht 1 30 • Da das Grab amgepliindert worden war, wurde nur wenig 
Material gefunden , darunter eine unfest datierbare Lampe (3. - 2 . . Jh. v .  C'lu. )  und 102 Eisen
pfeilspitzen 1 31 • Die Knochen wurden nicht in situ entdeckt , doch unterliegt es keinem Zweifel, 
da.13 es sich um Korpergrăber handelt. 
�) 21fangalia (II ) .  Aus der ălteren J,iteratur ist ein ăhnliches Grab „am; der Alexanderzeit"  be
kannt 1 32 , das siicllich von Mangalia, am Seeufer entcleckt wurde. 
y) .Jfangalia (III) Ein anderes Grab aus derselben Reihe wurde unter unbekannten Umstănden 
womăglich in der :Kăhe, siidwestlich von Mangalia entdeckt 1 3 3• 

120 111 .  Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, a.a.O . ,  S. 267, 
l\r. 1 1 79 ; vgl. l\. Co novici, Cultură şi civilizaţie la Dunărea 
de jos, 2, 1988, S. 135, Nr. 7 (fiir die Datierung) . 

121 Al. Avram, a.a.O., S. 290 und Kat. Nr. 119 .  122 Ebd . ,  Kat.:Kr. 32 (Thasos ;  ca.  270- 260 v. Chr.), 
33 (Thasos ;  ca. 260- 250 v. Chr.), 69 (Sinope ; ca. 280 -
260 v. Chr.), 73 (S inope ;  ca. 280- 260 v. Chr.), 1 1 4  (Rhodos ; 
I. Pcriodc, vor 240 Y. Chr.) ; 1\1. Irimia (wie Anm. 1 18), 
Stcmpel !\'r. 1 - 3 ( Sinope ;  IY. Gruppe, ca. 280- 260 v. 
Chr.). 

123 T. Sauduc-Săvcanu, Dacia, 2, 1 925, S. 126- 128, 
Nr. 8. 

124 li!.  Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, a.a.O., S.  266, 
Kr. 1 1 71 - 1172 ;  1\1. Irimia, Pontica, 6, 1973, S. 53 - 56. 

126 l\I. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, a.a.O., S. 267, 
Nr. 1 175 - 1 177 ;  l\l. Irimia (wie Anm. 1 24), S. 56- 60.  

126 111 .  'rimia, rr,Jil ica, 13 ,  1980, s .  102, 1'r. 13 ,  
P 7  Ebd., S. 102. 

12e Ebd. ,  S. 97- 100, !\'r. 10. 
129 în Albeşti wurden, zwer i m  geringcren :'lfafle, Chir�

Amphorenfragmente gefunden, die eber ins 4. Jh. �ehorcn 
(M . Bărbulescu, L. Buzoianu, !'\. Chcluţă-Georgescu, Ponlica, 
20, 1987, s. 95). 

130 l\I. Irimia, Pontica, 16,  1983, S. 1 1 8 - 123 = Thraco
Dacica, 5, 1984, S. 67- 72. 

131 Ders., Thraco-Dacica, 5,  1984, S. 72, mit Literatur 
zu den Pfeilspitzen. 

182 V. Pârvan, Jnceputurile uie/ii romane la gurile Dună
rii 2, Bukarest, 1 974, Abb. 81 (dort als skythisches Grab 
angedeutet) ; O. Tafrali , Arta şi arheologia, 1, 1927, S .  
19 - 20 ;  vgl. C.  Preda, Dacia, N.S . ,  6, 1962, S. 1 66 und 
Ahb. 7. 

133 Der genaue Fundplatz ist unbekannt ; cs sind nur 
zwei Fotos von T. Sauciuc-Săvcanu erhallen gcbliehen, 
dic von C. Preda, a.(1.0. , S. 1 66 und Ahb. 8/1 - 2  abgcbildet 
wurden, 
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�) 2 .ll!ai. Ein Htigelgrab mit Grabkammer und' Dromos wurde w-estlich voni Dorfe 1961 ent
deckt und archăologiP ch untenmcht 1 34, Obwohl schon im Alt ertum ·am:gephin dert , konnten zwei 
Korpergrăher festgestellt und Ende -1. - erst e  Hălfte 3 . •  Jh. Y. Chr. dat i ert werden 1 35•  
e:) Topraisar. Mihai Irimia hat hier ein Htigelgrab mit rundformigem Graben Yon dcr Mitte 
des 4. Jhs .  untersucht 1 36• Pferde sind hier geopfert worden und 22 Amphoren , ein at tischer rot
figuriger SkyphoR ( 1 .  Hălfte 4. Jh . v .  Chr . )  und ein handgemachter Xapf als B eigaben geset zt 1 37• 
�) Comana . Hier wurde ein Flachkorpergrab aus der ersten Hălfte des 2 .  Jhs . v. Chr. entdeckt 1 38• 
"I) )  X eptun. Durch Rettungsgrabungen wurde ein Brandgrab hellenistischer Zeit entdcckt , das 
u . a. auch eine getische Urne enthălt . .Andere Funde aus der Gegend konntcn ...-ielleieht auf ein 
Brandgrăberfeld hinweisen 1 39, 

Diese ·wenigen Funde sincl zweifelwhne ftir eine tiefere Untenmchung ungeeignet . Trotzdem 
m ochte ich Emil Condurachi ,  Constantin Preda, und Mihai Irimia beipflieht en 140 , wenn sie tref
fend bemerken, da.13 einerseits Htigelgrăber in der Art deren, die unter at - e  genannt wunlen , 
in den hcllenistischen Sekropolen der Stadt Kallatis 141 nicht anzut reffen und da.13 K cirp ergrăber 
in dieser Zeit ftir die getfache Bevolkerung sehr wenig konizipierbar sin d ,  da die Jet ztere in 
j ener Epoche fast auschlie13Iich Brandgrăber aufweist 142 • Die Bauweif'e mit Dromos, Grahkarnrner 
und Gewolbe iHt ...-on Makedonien hiH zur �ordkiiste des Pontos hekannt und ihre H erkunft 
ist womoglich in Makedonien zu suehen 143. Es handelt sich zumeil'it urn „FtirHtengr�i,ber" , t'ogar 
k onigliche Grăber ; Romit ist eH auch zu erklăren , warum in einer Stadt mit dernokraiiHchen 
Einrichtungen wie Kallatis in helleniHt ischer Zeit derartige Grăber nicht vorkornrnen und auch 
uic:ht vorkommen konnen . 

Andererseits spricht das Ansehen dieser Prunkgrăber auch gegen ihre getische (ader kroby
dische) Zugehorigkeit , da es in der Umgebung iiberhaupt keine archăologischen B elege ftir ein 
einheimisches Macht zentrum gibt u4 ; alle Siedlungen - hat man schon gezeigt - weisen einen 
griechisch-getiRchen Charakter auf und ihre Entstehung iRt eng mit der Eimicht ung des kalla
tianischen Territoriums verbunden . Ftigt man hinzu , da.13 eH f'ich um K orper- , nich t 11m Hrand
grăber handelt , so mti8sen die Get en ausfallen . (�et i:-:che Grăberfelder gah es Yiell eieh L  in cler 
Umgebung Yon N eptun (siP,he 1l ) ; mangels archăologi�cher Untersuehungen Jasi-;en sich aber kaum 
aussagekrăftige Schltisse herausHtellen . 

Somit. lă13t sieh die Annahme durehset zen , da.13 diese Grăber den Sk�·t lwn zugew i ei-:en werden 
milssen 145• Da eR Rich um Prunkgrăher handelt, konnen freilich nur Adel:-:angehorige in Betr:wht 
gezogen werden . Au13er dern Flachgrab von Comana ( � ) ,  clas zu einer ga nzen H eich e  Yon Kor
pergrăbern gehort, clie seit dem 6 . •  Jh . ...- . Chr. hiR î n  clic spăthellenisf o:cl1 e Zeit iiberall in <Ier 
Dohrudscha belegt werden 146, gibt es allerdings in cler Umgebuug von l\: a llat is kaurn a n c1ere 

134 I:bd„ S. 1 57 - 1 72 und Abh. 1 - 4.  
i3& Jobd„ s. 1 65 .  
136 !li . Irimia, Pontica, 9, 1976, S.  37- 5() . 
137 Zur Deponicrung dcr Amphorcn sichc das crwiihnlC', 

aher eigentlich unpublizicrte und inzwischen lcidt•r zcrs1 tilte 
Hiigelgrab von Jurilovca (\'. Canarache, Importul amforelor 
ştampilate la Istria, Bukarest, 1 957, S. 380 -381 ; crste 
lliilfh• 4. Jh. v. Chr.) und das Hiigelgrab von :!llihai Viteazu l 
('.\1 .  Irimia, Thraco-Dacica, 5, 1 984 , S. 72 - 74 ;  2. und :3.  
Viertel des 4 .  Jhs. v. Chr.) .  Ein solchcs Hiigrlgrab mit 
„Amphorenring" wurde 1 090 von Vasilica Lungu zwischen 
Jurilovca und Kap Dolojman untersucht, die mir freund
lich ihre Entdeckung mitgeteilt hat. Zu den Pferdeopfem 
siehe bes. die Hiigelgrăber 1 7, 19 und 21 von Histria (P. 
Alexandrescu, in Histria I/, Bukarest, 1966, S. 1-15 ff.), 
Agighiol (D. Berciu, Das lhrako-gclisc/1e Fiirstcngrab von 
• ·-\gig/lio/ in R11mii11icn ,  in 50. BerR GK, Berlin, 1971 , S .  
209- 265), l'eretu usw. : vgl . dazu Em . '.\loscalu, Thraco
Dacica, ::', 1981,  S. 27- 29. 13B A. Aricescu, SLCI, 3, 1962, S.  81 ; zur Daticrun g :  
R .  Ocheşeanu, Pontica, 2 ,  1969, S. 224. 

139 C. Iconomu, Pontice, 1, 1968, S.  260- 261 ; vgl. 
265- 267. 

140 Em . Condurachi, SCI \', 2, 1951 , S.  54 ; C. Preda, 
a.a.O„ S. 1 71 : 1\1. lrimia, Thraco-Dacica, 5,  1 984, S. 79 -
82 ;  ders . ,  Symposia Thracologica, 7, 1989, S. 103. 141 C. Preda, Em. Popescu, P. Diaconu, l\laterialc, 8, 
1 962, S.  445 - 45 1 ; C. Preda, SGI\', 17, 1966, 1, S. 137-
146 ;  N. Cheluţii-Georgescu, Pontica, 7, 1974, S. 1 7 7 - 1 79 
und lil4 - 187  ( Gr. 3 - 6 :  1 1 ) ;  C. Preda, N. Cheluţă-Geor
gescu, Pontica, 8, 1 975, S. 55 - 75 ;  C. Preda, Elena Bârlă
deanu, Pontica, 12,  1 979,:1 S. 97- 107 ;  Elena Bârlădcanu
Zavatin, Pontica, 13, 1 980, S. 216- 2-10. 

14� Siche die Gri1berfeldcr aus dt>111 !'\ordcn (:\lurighiol, 
Tcl i \a, Enisala - E.  Bujor, Dacia, l\:.S„ 2, 1 958, S.  125 -
111 ; (i . Simion, Pcuce, 2 ,  1971 ,  S .  63 - 1 28 :  ders . ,  Thraco
Dacica, [ 1 ] ,  1976, S. 1 48 - 1:>7 ;  ders . ,  Thrncia,  3, Hl74 , 
S. 29 1 -304) oder aus ck111 Siidcn rlcr Dobru clscha (llugcac, 
Gura Can lici - M. Iri111ia, I11 11enlaria arclweo/o[!iro, Casc. 
13, Bukarest, 1986 ;  ders . ,  Pontica, 1 6, 1 08:3, S .  79 - 83 ;  
D .. Botezatu, Pontica, 1 4 ,  1 98 1 ,  S .  1 23 - 131 ) .  Ein kkincr 
Teii dieser Grăber sind Kiirpcrgriiber (nur 2 unler den 59 
von '.\Iurighiol ,  ca. 6 % in Enisala usw.) : grund kgend zu 
dieser Frage ist weilerhin l\I . Irimia, Pontica, 1 6, 1 983, 
s .  69 - 148. 

143 C. Preda (wie Anm .  132), S .  166- 16B (mit Li teratur). 
1'eue Funde aus '.\lakedonien und Bulgarien habcn inzwischen 
diesc Annahmc bekriiftlgt ; clic Bl·handlung dl·r Zusammen
hăngc wiirde cine separate allzu breitc Ertirtcrung bentiligen . 

lH Die nichtgriechischen l'runkgri.iber aus der I liigdne
kropolc I listrias sine! aus der archaischen Zei t unei wcisen 
auf cine Einbeziehung der einheimischen elite in elen vom 
milesischen Adel der Oikisten kontrollierten '.\lachtkreis 
hin (P. Alexandrescu, Histria ill arclwisc/1er Zeii, in P. Ale
xandrescu/W. Schuller, a.a.O„ (wie Anm .  67), S. 65- 66 
und Anm. 143 ; vgl. Al . Avram, StCI, 27, 1991,  S. 25). 
Des Fiirstengrab von Agighiol (4. Jh. v. Chr. ; vgl .  I'. Ale
xandrescu, SCIV, 22, 1971 ,  4,  S. 655- 662) l iegt in einer 
Gcgend, wo durch die reichen gctischen Nckropc:len von 
Enisala, l\lurighiol und Teliţa, die Festungcn von Hcidaud 
und Bcstepc und andere Funde (Amn. 142) cin gelisches 
Fiirstentum festgestclt wcrdcn kann. 

H& V gl. Anrn. 1 40. 
116 Dazu ausfiihrlich M. lrimia, Thraco-Dacica, 5, 198 1, 

S.  78 - 79 ;  ders„ Pontica, 1 6, 1983, S.  74 - 76. 
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Grabfnnde, die eine skythische Anwesenheit hezeugen konnten . Archaologii:;ch wird also nicht die 
„skyth�sche Gruy1)e" , rnndern die skythische Adei8schicht. belegt. Das Innntar des Grabes von 
��a�gah.� ( I ) ,  n11t  den 1 02 eisernen Pfeilspitzen , spricM ebenfalli;; rnr cin e  nordpont ische Zuge
ho�·1gken · In -�emdben . - iLber chro11ologi:-:e h spat ere11 - Zusamrncnhang gehoren auch die „i;;ky
tlu:ochen" Munzen (wmt er, V, 1 ) .  

Zusannnenfa:-sen cl  k6nn1 e man 111111 folgern daU dic «ct isehe BeY olkcrurw die dureh wohl
bekarn

_
1te �erarnische Ţypen in Yerl'chiedenen Sietllungen u�d z. T. dnrch Grahf�{nde belegt wird, 

<l_en w1cht 19:" 1 cn All� e1l 1_u der 1len�ographis<'hcn Zusammensct znng der Urngebung von Kallatis emnaJ1�_n . E�nc hctmc_ht llche �k�·th1�tlw . A n wel'Pnh c>i t i st su gut \d e unhclegt 147 ; im G �gensatz 
<lazu la13t s1ch aber em i-:k,\'thi sches adcl 1gcs adstratum hcrnm:�t cllcn . \Y ic ich diesen archăologi
scheu Sac�n-erhalt in Einklang mit den schriftlichcn Qucllen zu bringcn verstehe, wird untcr 
V, 1 geze1gt . 

3. rERTEIL UXG DI:'R A JJ l'IIO RESS TLU l'i:"L 

Bekann tlieh hat daR Studium dcr Amphoren :-;ternpel zur Brfon;ehung der H andeh;b ezie
hungeu zwif'chen Yerf'<:hiedeuen Zent ren heigetragen us. Zwei Siec1lu11gen aus dem kallatianischen 
Territorium, A lbe�ti (I )  und Schitu-Parth enopolis , sincl for eine Untenmchung in diser R ichtung 
ziemlich gceignet . 

Die meisten thasischen Amphorenstempel am; Albe�ti las::;en Rich zwischen ca . 305 -290 149 
und ca . 290 -270 Y. C'lu. eiuordnen iso , d. h .  gerade in die Zeit., wo in Kallatis cler Gipfelpunkt 
der thaF-:i:-;chcn Amphorcnirnportc erreicht wird 151_ Hingegen weieht die chronologische Verteilung 
cler Sinope-Amphorcm;tcrnpel aul' Albe�ti von der Si1.uation in Kallat is betrăcht lich ab . Eine 
Unt enmchuug, die vor kurzcm Yon ::\ iculac ConoYici,  Gheorghe Pocna1 u Bordea und mir zu 
den Amphoreuimporten am; Sinope in Kallatis urni der "C"mgebung unt ernommen wurde, hat 
bewie:-;en , da13 in Kallatis der Gipfelpunkt bei weitem wăhrend der IV. Gruppe (ca. 280 - 263 v. 
Chr . )  cueicht wird 152• In Albe::;ti habcn wir dagegen ,  auLlcr spărlichen Exemplaren am; der 
IL und III.  Gruppe, m it nur 17 Stempeln aul'\ der IV. G rnppe zu reclmen ,  w ăhrend die Yon uns 
proYisorisch fe:;;tgestellten Gruppen V a (ca. 261 - 229 v. Chr. )  durch 'j"8, V b (ca. 228 -217 v. 
Chr . )  durch 7 9  Ex emplare Yertretcn werden 15 3• Al�o wird in .Alhe�t i der H ohepunkt in der Zeit
l'>pannc 260-- 220 v. Chr. errcicht ; d.h . ,  glaube ich, cla13 im Zusammenhang mit der Entwicklu�g 
cler Siedlung Yon Albc�ti wăhrend der zweitcn Phaf'e, au13er dem Handelsweg iiber Kallat1s , 
auch eine andere Handelf'Rt raLlc benutzt wurde, die sich allerdings im Moment nicht herausstellt. 
Ein anderer Unterschied zwischen KallatiR und .Albe::;ti auf demselhen G ehicte bei;;teht darin ,  da13 
das Verh ăltnis zwil'chen herakleotif'chen und thaRiRchcn A mphorenim11orten ungleich ist. Tat
săchlich zahlt man biR zm Zeit i.iher 47 5 thaf>iRche m UJl(l nur wenig liber 100 herakleotische 
.Arnphorcn Rt cmpel 155 in Kallatil'. In Alhe:;;t i  wurdcn dag-egen 9fi hcrakleotische 156 (d.h . soviel 
wie in Kallat is) und nur 22 thaliiliche Amphoremtempel 157 aufgeză,hlL Da die thasischen und 
herakleotischcn Amphorenimporte grosso rn o<lo zeitgleich sind (4 .  - crste Hălfte 3. Jh . v. C'h!. ) 
und da in Albe:;;t i  lichon fri.ihe Gattungcn cler herakleotischen Amphorem;ternpel auftreten, ist 
dieser gro13e UnterRchicd m.E.  wicderuin darauf zuri.ickzufi.ihren , da13 Kallat is nicht das einzige 
Transitzcntrum for Albeşti \rnr. 

147 „Nonlponl ir;chc" Keramik tritt al lcrdings uberali 
(auch in Alb eşti) auf; doch isl cs m.E. ohnc ein griindlichcs 
Sludium d i c sr r  Gattung in cler Dobrudscha, cli c  allzusehr 
zu eincm Topf gcwordcn i s t ,  in dcn man allcs Cncrkliirbare 
wirft, sehr gefohrlich, historische Schliisse zu zichen. 

148 Zn elen AmphorcnstcmpC'ln aus Ortcn, dic im kalla
tianischcn TC'rri torium licgcn, siche : '\l . Gramatopol, Gh. 
Poenaru Bordca, a.a.O. (Anm. 1 10), S .  260 - 267 (Nr. 1 1 1 4 -
1 1 79) ; dic in Anm. !H zilicrte Litcralur (Albeşti) : Al . Avram 
(wic Amn. 1 03), S. 28 7 - 313 ( Sammlung Dr. I I .  Slobozianu) ; 
dazu auch dic in elen Ycrschicdcnen, bishcr ofl zitiertcn 
Beitriigen von '\T. Irimia vcriiffentlichten Slempcl. 

149 '\!. Bărbulescu, L .  Buzoianu, N .  Chcluţă-Gcorgescu, 
Pontica, 19, 1 986, 1'\r. 103, 1 08 - 1 12 .  

100 Ebd . ,  :K r .  100- 102, 1 0 7 ,  1 1 5.  Insgcsaml licfertc 
Albeşti bishcr nur 22 thasische Amphorenstempel. 

1°1 Al. Avram, Gh. Poenaru Bordca, Dacia, N . S.,  32, 
1 988, S. 28 und Taf. I II ( S. 34). 

10� N. Conovi c i ,  Al. Auam, Gh. l'ocnaru Uordca, Dacia, 
N. S., 34,  1 990, S. 1 1 1 --127. 

lsa A .  Rădulescu, :\I. Bărbulcscu, L. Buzoianu, N. Chc-

Iută- Georgescu, Pontica, 21 - 22, 1 988 - 1 98 9 ;  I V. Grupp e :  
Kat. l\"r. 1 71 - 1 85, 357, 3 5 8  (wobei i ch dic lelzten zwei 
uncrgănzten Stempel dcm in d i e  IV. Gruppe gehi' renden 
Aisehincs IV zuwci se) ; Gruppe V a: Nr. 1 86 - 21 9, 222 -
227, 245 - 248, 250 - 259, 288- 302, 317,  318,  328 - 33 4 ;  
Gruppe V b :  l\"r. 220, 221 , 228 - 244, 260- 287, 303 - 31 6, 
3 1 9 - 327, 335 - 343. Zur Chronologie sichc clm i n  Anm. 1 52 
angefiihrtcn Aufsatz. 

1•4 475 Sl empel, dic chronologisch nach 340 Y. Chr. anzu
sctzen simi, haben Al. Avram, Gh. Poenaru Bordea, a.a.O., 
S. 34 ( Tuf. I I I) bis 1 988 rcgis triert. Altere Stempel sind 
wcnig zahlre i ch. 

loo :II. Gramat opol, Gh. Poenaru Bordea, a.a.O., zăhlen 
(Nr. 798- 872) 75 Stiick auf; fiigt m an d i e  weni gen Funde 
aus ckr ălteren Li teratur sowie die Neufunde hinzu (so z . B. 
Livia Buzoianu, K Cheluţă- Gcorgescu, Pontica, 1 6, 1 983, 
S. 1 80 - 1 82, Nr. 82 - 88), so hătte man hochstens mit ca. 
1 00 Exemplaren zu rcchnen. 

lOG A .  Hădukscu, l\I. Bărbulescu, L. Buzoianu, Ponti ca, 
1 9, 1 986, S. 48 - 58 (Nr. 1 - 95). 

m Ygl. 1 4 9 - 1 50. 
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Auch Schitu weist ein ăhnliches Bild a-:.:if. Wie in Kallatis nimmt Sinope clie Haupt :;;tcllung 
unter den Amphorenimporten ein (19 Sttick unter den· 47 Belegen ) 158• l1ăl3t man den St empel 
aus cler I .  Gruppe und zwei undatierbare Ex emplare heiseite 159, rn hat man mit drei St empell l  
aus der I.V.  Grup1rn 160 , sieben aus der Grnppe V a 161 , drei am; d er Oruppe V h rnz und drei 
aus der Gruppe V e 16 3 zu reclmcn . Zv;ar ist die Anzahl dcr Bclcge zu klein , um st atistisdie 
Schli.i.flse :m ziehen ; doch iRt es j edenfalls klar , da ll die IV. Grup1�c keinen bedeut enden Plat z 
einnimmt ; auch Schitu k onntc i::einen eigenen Han delsweg b cnut zt Im hen 164 •  

Dicse verhăltni8măilige Aut onomie i m  B ereich dcr Handelsbezielnmgen , d i e  l"ieh cl urd1 
die Behandlung der Amphorenimport e kont uriert , mu.13 in tler Unt er:-;uelnmg ckr Ye1 h iih n i �t-=c 
zwiF'chen KaUat is und den Sicdlungen aus mineru Teuit orium in B et raeht gczogen werden . 

IV. l\.IERKMALE DER TERRITORIEN DORISCHER KOI,ON IEX IM PO:� 'IOSHECKE:X 

D er roh e arehăologische Fundstoff und die Angaben , die den in:-;elnift lichcn und lit erari
Rchen Qucllen zu entnehmen sind , konncn erfolgreicher Ycrwertet werden , "·eim m a n  venehiedene 
Aspekte der zwpixt verwandter Stădtc, so der Muti erstadt Herakleia Pont ikc, Cherwnasos ,  z.T.  
auch Mesambria, in Betracht zieht . 

1 .  IIER,1[{LEJA P01Y TJ[{E 

Die Griindung von Herakleia Pontike 165 geht Hand in Hand mit schweren Kampfcn gegen 
die ortlichen Mariandyner (Xen . ,  An. ,  6, 2 ,  1 ;  6 ,  2 ,  19 ; 6, 4,  1 -2 ; Imt. ,  16,  3 ,  8 U8K.)  166, 

um cinen 'l'eil deren Gebiet es zu erobcrn, wo spăt er die herakleot i�chC' zC:1po-. cnt �t ::rn cl .  Ob" chl 
spă1 er die herakleot i sche Historiographic - unter idcologischen UmsUiudC'n , u. zw. l:m die sozial� 

lse Al. A uam, SC I VA, 39, 1 988, 3, Kat. Nr. 39, 48, 
51 , 52, 85, 89, 91, 92, 94, 97 - 1 04, 1 08, 109. 

150 Ebd„ Nr. 39, 1 08, 1 09. 
160 Ebd., Kr. 48, 51 , 52. 
lGl J::bd. , Kr. 85, 89, 9 1 ,  92, 94, 1 03, 104 .  
162 Ebd., Nr. 97 - 99. 
lsa Fbd. , Kr. 100-1 02. 
I G« Som i t  wird d i c  \"cr mulnng Yon Gh. Pocnaru Borcka, 

i n  :'li. Grama topol, Gh. Poenaru Uorlil'a, a.a.O., S. 151 ,  
bckrăfligt : „as a working hypolhcsis w c  î ncline t o  admit 
that Costineşti [d.h. eigenllich Schi lu,  clas in cler Kiihc li cgl) 
was providcd w i t h  warcs packcd î n  st ampcd amphorac rli
rectly by sca, this thing bei ng j ustificd by a scnsihlc differcncc 
betwel'n the Callatian and Costineşti  i m p orts". 

165 I-Iancll, S. 1 28 - 1 29 ;  D. Ashcri , Ober clic Friiflgc
sch icl1te von Jlcrakleia Ponlike, i n  Forscflungcn al! cler Xordkiiste 
Kleinasiens, hrsgb. F. K. IJi" rner, 1 .  Jlcrakleia l'onlikc. For
schungen zur Gcschichle uncl Topograpli ie, \Yien, 1 972 (Ocs t.  
Akad. d .  \Yi ss., Denkschr. d. phil.-hi s t .  Kl. ,  1 06, 1 972), S. 
9- 3·4 ;  S. :'li. Hurstein, Oul post of llcllrnisn; : lhc cmergencc 
of Heraclca on lhe Black Sca ( Cniversity of California publi
calions: classical studics, 1 4), Berkeley - Los Angl'!cs -
London, 1 976, S. 1 9 -22 ;  S. Iu.  Sapryki n, GeruJ.:lcja PonliJs
J.:aja i Xersoncs Tcwrii'csJ.:ij, '.\loskau, 1 986, S. 1 6  ff. . Ausgchcnd 
von Strab„ 1 2, 3, 4,  bctont D. Ashcri, a.a.O.,  S. 1 7, dcn 
milesischen Bci lrag zur „ Yorkol onisation" des G<'hictcs 
der Mariandyner (dagcgen S. �I. Burstcin, a.a.O., S. 1 3 - 1 5). 
\"or ein paar Jahrcn halte i ch diese '.\leinung zuriickgcwicscn 
(Al. Avram, S I C!,  22, 1 984, S. 20, Anm. 12) ;  heutc abcr 
mochtc i ch geme D. Asheri beipfli.chtcn. l\lir gcht cs zuniichst 
um die spiirbare Anwesenhcit cler '.\lilcsicr an dcr Siidkiiste 
des Schwarzen !llecres (nicht î n  l krakleia sclbst, wo cs 
iiherhaupt kcine i onischen Elemente festzustellcn sind, son
dcrn în dcr Cmgcbung). Ticion, Scsamos, Kromna und Kyto
ros wcrdcn \'Om gut i nformicrten Ps.-Skymnos (v. 1 001 -
1 008) als milesisch angegeben, ehe sie unter der Oherhchci t 
von Amastris, dcr um 300 v. Chr. durch die Hcraklcolcn 
gegrii ndctcn Sladt, in cinen Synoikismos cingemcinclct wur
clen. Fiir cini gc davon gibt cs auch wcikre Bclegc zur milc
Fischen Abkunft (dazu !\". Ehrhardt (wie Anm. 3), S. 52 -
55, mit Literatur). l\Iilesier hatten (!aut Ps.-Scymn„ v. 

956- 959, m i t  c i ncr Konjcktur voii F. Bilahrl, JJir Jonisrh, 
]{olonisalion. Unlcrs 11c/1 1111r:cn iif>er clic Griinclunyen dcr Jonia 
dercn sl aulliche und kuillichc Orgrmisalinn und flc:ic/11111gcn 
:u dcn .Hullerslădlcn, Leipzig, 1 920, S. 29) auch Amisos vicr 
Jahrc vor llcraklcia gegrii nclct (d:izn S. Iu. Sapr�·kin, a . <1.0., 
S. 20 - 22). Aufkrdcm scheinl mir die Trad i l ion iihcr dcn 
„Yerlrag", dcn dic Ko!onistcn m i t  elen '.\lari :rndyncrn ahgc
sch!ossen hăttcn -un tcr \"erwc i s  aur dic Argonautcnsagc ( dazu 
Anm. 1 67) - cine l'hcr m i lesischc Praxis zu sci n  (dazu meinc 
Bc111crk1111gcn zur milcsisdKI' 1-\ ol onisalion i n  St C I ,  27, 1 991 , 
S. l!J - :10). Was elen biiolischcn Antei! angcht, dcr chcnfalls 
,·on D. Ashcri unlcrslrichcn wurdc, kc' n11 t e  cl ie i n gcniii�e 
Erk!arung, dic vor kurzun von :\. Ehrh:ml t  vorgcschlagen 
wurde, dic richligstc sein ( \"orlrag aur cicm 6. i n lcrnali onalen 
Symposium zur Archăologil' und Gcschichtc des Schwarzcn 
�leercs im Allcrtum, Yan i ,  Sep l.  1 990), :'llanuskriplse i l c  1 8  
(wird i n  elen Akten des S�·mposiums i n  Annales l i  tt craires 
de l ' Cni vcrsi tc de Hesanc;on l'rs<:hcincn) : „A11fschlu l3reich, 
um n i cht zn sagen vcrriilerisdi, i st cl i c  Formulicrung des 
Apollonios [ Rhodi os, v. i43 ff.], nisiiisl"hc :\lcgarer biilten 
Hcrakleia gcgriindet. Dies fiihrt aur das alte Epos, u nei zwar 
auf dC'n Schiffskatalog cler Ilias. Dort fC'hlt bekanntlich 
:'llegara, aher cs wird cin :\isa gl'nannt, unei Z\Yar untcr den 
Stădten, clic zum Aufgebol cler Bni oll'r gchl'rcn (li., 2, 308). 
Offcnbar wur.:tc man în Hcraklcia u m  clic  l l l C'garischc Hcrkunrt, 
stand aber vor dcm Dikmma, dai.! Homer die '.\Iul lcr�t adt 
illcgara n i cht C'rwăhnte. Es war d:mn ni cht abwC'gig, :\isa 
m i t  !\isaia zu i d cntifizicrcn - ckr Orl war in hist orischcr 
Zeit ein Ilakn :'llcgaras - und di cscs Kisaia als cinc Art 
l "r-:!\lcgara zu betrachten. Dann 'rnr e'i clurchnus folgcri chlig, 
auch Boi otcr als Griindcr Jfrrakleias mit am:ufilhrcn. Ich 
glaubc also n i cht , dall i n  cler Trad i t i e n  von cler Gemcin
schaftsgriindung cin historischrr Ecrn stcckl unei dafl clic 
hcraklcotischcn Ackl i gen, clic sich auf Boi okr zuriickfiihrt en, 
wirkliche Riickcrinnerung besaflcn. Das Ganze i s t  allcin 
aus dcm alten Epos hcruusgcsponncn unei hat clann, wie 
es so hiiufi g der Fall i st, cin bemcrkcnswertcs Eigen!ebcn 
cntwi ckelt". 166 Ober clas Gcbi c t  dcr '.\larianri �·ncr: \\". Huge, HE, 1 ·1, 
1 930, s . u .  lllorir111d/111oi, 1 i 1 7 - 1 7-tn ; l l. Asheri , a.a.O„ 
S .  1 8 - 1 9 ; L. Rober t ,  A lral'ers [ ',\sic Minrnre (wk Anm. 5), 
s. 5 - 1 0. 
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politi::;chen Umwălzungen , die im 4. Jh . v-. Chr .  aufgetreten sind 167, zu rechtfertigen eine Art 
l\fythographie aufbaute,  wobei sie ::;ich auf einen ursprtl.nglichen „Vertrag" zwische:ri den Oikisten 
und den einhcirnischen i\Iachthabcrn herief 108 ,  i::;t e::; dorh klar, da.13 die Landnahme der xwpoc 
gewaltsam Yerlicf 109• Di e genauen Ums l ănde der Unt er"·erfu ng cler J\Iariandyner sind millbekannt ; 
zcitliche Gnterneh iedc cliirfen zweifelsolm e cine ge'.1:isse Holle ge::;pielt hahen . Zudem soll es auch 
ortliche �Iachthaber gegehen haben, clie sieh frC'iwi llig als Partner der megarisch-bootischen Kolo
nist en cin::;t elltcn , f'O dall sie spăter ihre PriYilegien z .T.  aufrecht erhielten . Tatsăchlich treten 
in elen Quellen zwei Kategorien der unterworfenen BeY olkerung der l\lariandyner auf : die m:p (
O L X O L  1 70 , cine hohergestellte Schicht , deren Mitglieder unter bestimmten l:mstănden sogar in den 
Demoi:; eingegliedcrt werden konnten 171 , und die Landarheiter ( o t  "'�'' xwpocv ye:wpyouv-re:i; ) 172 , 
die in cine „Heloten "-artige Abhăngigke it geriet en 1 7 3• 

\Y egcn fehlcnder Ausgralmngen in Herakleia und :-einem TerritOlinm kann nur die ::;chrift
lid e C berli cferung als \Y egweiser dienen . Die Strnktur cle8 'l'erritorium::; weist ein paar Beson
derheit en auf ,  clic vornehrnlich auf den Yon Hcrakleia praktizierten Synoikismos zuri.ickzufiihren 
sind 174• Ein Kataster ist leider nicht i.ibcrliefert worden unei auch andere �achrichten zur Boden
aufteilung sind unbekannt . Doch glaube ich, der ::;părlichen Cberlieferung manche Angaben zu 
dicscr Frage en1 nehmen zu konnen. 

Erl'tem; mocht e  ich auf die Fon;chungen zum Urbani::;muR Herakleias, die "\Volfram Hoepf
n er zu Yerdanken Rin d,  aufmerk::;am machen . DieRe Untenmchungen haben darauf hingewiesen , 
daLl die insulae 3;'5 m = 120 Fu.13 hreit waren (wobei dic Querntrallen 75 m auseinanderlagen 
und 5 m brei t waren ; daher : 75 rn = 2 x 3.5 + 5 m )  rn. Da.13 die Malleinheit Yon 120 Fu.13 dann 
aueh in cler Felchermel'i'mng angewandt wurde , scheint mir olme weiteres klar 176 • 

Zweiten s  i l'1 el' gar moglich ,  die historiRchen Momente fe::;tzustellen, die eine Bodenaufteilung 
h ăt ten vorauRset zen konnen . Die um .560 v. Chr .  gelandeten Oiki::;ten bestanden an erster Stelle 
aul' grollen Gnmdbesit zern. Ist es zwar zweifelhaft, der aristotelschen Stelle (Pol . ,  1304 h 31 -
34-) zu eiuer megarisch-bootischen „Demokratie" beizupflicht en 177,  Re_> sin<l dagegen soziale 
Unruhen hetreff;;; dor Bodenaufteilung von Anfang an anzunehmen l is .  Uberschreiten wir etwa 
z-wei ,Jahrhunderte , so sehen wir die Behorden um 370 v .  Olu. l i9 cine Reform kleist.henischen 

107 :-\ach rler Eingliedcrung c in iger Mari andyner in rJcon 
Demos d urch die YOn Aen. Tact„ 1 1 ,  1 0  a geschilderte Reform 
(dazu D. :'11. l'ippidi, StCI, 1 1 ,  1 969, S. 235-238; P. Vidal-
1'aquet,  l?cfle.rions sur l'/listoriograp/lie grecque de /'esclcmage, 
in A.clrs <lu Colloquc J.9 7 1  sur l'esclavage, Pari s, 1 972, S. 37-
38; Al. Avram, StCI,  22, 1 984, S. 25-26) •mei rlurch dic 
vom T�·rannen Klcarchos (364 v .  Chr.) den Fraucn uris lo
kratischer l lerkunft aufgezwungenc Heirat mit serui ( Just„ 
1 6, 5, t - 4 ,  mit dcm Kommcntar von D. Ashcri , Annales 
E SC, 32; 1 977, 1 ,  S. 21 - ·18) muf]te di c  aristokratische I l isto
riographie l lerakle ias di esen Tatbestand rcchtferligcn ; dnher 
die Theorie des zwischen den Argonauten und dem :'lfariandy
ncrkiinig Lykos abgesclllosscnen Vertrags (dazu tiefgrcifend 
P. Desideri , Studi classici e orientali, 1 6, 1 967, S. 400 ; vgl. 
S. 379 -381 , zu dcn von Apollonios Rhodios benutzten 
heraklcotischcn Qucllen). 

188 Dcr Aufbau paf]t m.E. sehr gui zu cinem gastfrcund
l ichen Empfang dcr Gricchen, der die milesischc Kolonisa
tion kennzeichnete. So kiinntc man folgcndes vorschlagcn : 
die Sage „des gutcn Wilden", die i m  Bericht des. Apollonios 
zum Ausdruck knm, enlsprăche den milesisch-rnariandy
nischen Vorkontakten, wăhrend die „heroischc" Sagc aur 
die megarische Landnahme der l\-fapL:.tv3uvc7iv zwpo: zu beziehen 
scin wiirde. Offcn blei bt dabei, ob die „Helotisierung" der 
Mariandyncr auf die :llilesicr zuri.ickzufiihren ist (so Strab„ 
12, 3, 4, <Ier anscheinend Theopornp als Quelle benutzt hat ;  
vgl. F. Jacob�", F. Gr. Hisl„ I I  D ,  S. 400 ; D. Asheri (wie 
Anm. 1 65), S. 1 2) orier erst spăter, nach dcr megarischen 
Ansiedhmg stattfand. 

1G9 S. l\I. Burslcin, a.a.O„ S. 28- 30. 
170 Ari st„ Pol„ 1 327 b ;  1 329 a. 
1 71 Al. A vrarn, SLCI, 22, 1 984, S. 22 -26. 
112 Eine brci le Diskussion bei S. lu. Saprykin, a. a.O„ 

S. 22- 34. Der V<'rfasser untcrscheidet zwischen dcn tribut
pflichtigen !\Iariandynern (3wpocp6poi ; Ygl. Ath„ 6, 263 e) 
aus dem Handgcbiet („podkonlrol'nyi" tcrritorii, na „pod
konlrol'noj" :cmlc ) , d i c  in xwµo:i lebtcn (wie die, die i ch 
wei ter angcben wcrde) und den ye:wpyouv-:e� (und Periiikcn) 
aur cler y� 3·1Jµocr(oc der Stadt. l\1.E. i st der Unterschiecl 
eher zwischen den 7te:p(oLY.OL Ulld den OL -:�V zwpo:v ye:wp
yo\iv-:e:� aus den aristotelschen Stellen (Anm. 170) zu 

machen. lch habe selbst die zwei Kategorien unterschieden 
( StCI, 22, 1 984, S. 26-28), nur habe i ch die erstere mit elen 
7te:p (oixoL i dentifiziert (ei ne gute Analogic • in Lykien ; 
\"gl. !\f. Wiirrle, Chiron, 8, 1 978, S. 201 - 246 ; I. Hahn, 
Klio, 63, 1 981 , 1, S. 51 - 61). 11a Al. Avram, a.a.O„ S. 1 9- 28 ;  S. lu. Saprykin, 
a. a.O„ S. 22- 34. 

174 P. Desideri, a.a.O„ S. 403 - 404. 
175 W. Ifoepfner, Herakleia Pontike - Eregli. Eine bau

gcscl1ic/11lic11e Untersuchung, in Forschungcn an der Nord
kiisle J{[cinasiens, brsgb. F. K. Diirner, 2, 1 ,  Wien, 1 966 
(Oest. Akad. el. Wiss„ Dcnkschr. d. phil.-hist. Kl., 89, 1 966), 
mir um:ugtinglich ; v.·. Hoepfner, E.-L. Schwandncr, Haus 
und Sladt im k/assisc/1en Gricchenland, l\li.inchen, 1 986, S. 4 
und Abb. 2. 

178 Aus der reichen Literatur zur Frage der Beziehung 
zwischen Slad tplanung und Fcldvcrmessung seicn hier nur 
ein paar V.7crke erwăhnt: D. Asheri, Dislribuzioni di lerre 
nell'anlica Greria, :'lfemorie dell'Academia delie Scienze di  
Torlno, seric 4, 1 966, 1 O;  D. Adameşteanu, Le suddivisioni 
di terra net !ifelaponlino, in Probtemes de la terre en Grece 
anciennc, hrsgb. l\1. I. Finley, Paris - Den llaag, 1 973, 
S. 49 -61 ; G. \'allet, La cite el son lerriloire dans fes colonies 
grccques d'Occidenl, in  La cilta e il suo lcrrilorio (Atti clei scttirno 
Convegno di studi sulla l\lagna Grecia, Taranto. 8 - 1 2  oct .  
1 967), Neapel, 1 968, S. 29- 66;  ders„ Espace prirJc el espace 
public dans une cite coloniale d'Occident. Megara Hyblaea, i n  
Probtemes de l a  lerre . .  „ S .  83 - 94 ;  G. Vallet, Fr. Villard, 
P. Auberson, Annales ESC, 25, 1 970, 4, S. 1 1 02 - 1 1 1 3 ;  
dies„ Megara Hyblaca, 1 .  Le quarticr de / 'agora archaique, 
Rom, 1 976, passi m ;  R. Martin, Rapporls entre fes struclures 
urbaines el fes modes de division el d'exploitalion du terri
loire, in Probtemes de la terre . .  „ S. 97 - 1 1 2 ;  ders., L'urba
nismc dans la Grece anlique, Paris, 1 974, passim ;  T. D. Boyd , 
l\I. H. Jameson, Hesperia, 50, 1 981 , 4, S. 327 - 342 ; Ursula 
Heimbcrg (wie Anm. 88), S. 277 - 296. 

1 1 1  K . .J. Beloch, Griechisc/1e Gesc/lichte, StraOburg, 1 913•  
3 ,  1 ,  s. 1 3 7. 

178 D. Asheri (wie Amn. 1 65), S. 29. 
179 So S. M. Burstein, a.a.O„ S. 20. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



23 tTntersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis i25 -----
Typ:'l durchfiihren, wodurch die Hiirger in 60 Hundertschaften eingeteilt wurden 180 •  Yennutlich 
sollen bei dieser Gelegenheit auch 7tEp lo txo � in dieiie - merkwiirdigerweise auch in Byzanz be
zeugten 181 - Hundertschaften einhezogen worden sein 18� ; jedenfalls war auch eine ).' euauftei
lung des Bodens damit verbunden . Auch die Enichtung der Tyrannis des Klearehos (364 v. 
Chr . )  fand unter den Umst ănden eines bitt eren Kampfes um den Grund und Bo<len st att 18 3• 
Nun ist es nicht auRgeschlossen, daJ3 auch <lie x.wpcx der Herakleoten katastriert wurde, um die 
Aufteilung der x/.:îjpot der Riirger naeh dieRen wzialen Umuhen und Refmmen festzustellen . 

Andere Ziige des herakleotischen Territoriums - die ven:chiedene Situationen in d en Tochter
stădten erklaren konnt en - gelwn deutlich am der Behandltmg <ler iiberliefe1 t en 01 h• he1Tor. 
Kiistensiedlungen <ler l\larian<lyner sin<l sehon am; der Zeit von Hekat aios (P. Gr. llist . ,  l F 
98 ) bekannt : �'mpcxvlc;' 7:6/. t:;  Mcx p tcxvllu,1wv Domitios Kallistratof> gibt u . a .  folgNtde Orte an : 
' Apxtp6Ecrcoc·7t6Atc;· €:.v TI6v'r c.:l , ' H poc x/,doc:; OTio-rsJ.·�:; (J.'. Gr. llist . ,  4;33 F 6 ) - d.h .  eine Herakleia 
tributpflichtige Siedlung - und 'Ollto u�o :A1c; · x.ui p l0 v  'H pcxx/,dcxc; -:-!fi:; 7i:poc; -r (l fI6v-rc.:l (F. Gr. Hist. , 
433 F 8) ,  eine Festung der Herakleoten . Ihrer Lage nach, diirfen wlche Siedlungpn ab Ktistenem
porien gedeutet werden 184, wohl aber auch als Festungen ( X.(u p [ ix ,  9po u;.tcx ) ,  d i e  nach der Un
terwerfung der l\fariandynergemeinden zu tribut pflich t igen „Sa t ellit enshi.d 1 en" E. erakleias 
geworden sein mogen . Die "Gmwandlung eirn.t einheimischer (befest igt n) Riedlungen in rppouptix 
ist eine iibliehe Praxis in den g1iechischen Kolonien im Laufe <ler V eibr-eitung ihrer zwpcx t 185• 

Schliel3lich soli auch ein an<leres Chaiakterist ikum <ler herakleot ischen x.wpcx h pn· orgehoben 
werden : die Amrendung Hindlieher Abhăngige ah; Arheitl'kiaft auf <len xf.=tjpo i cler Hii1ger 186• 
Die unterjochten Mariandyner sind, obwohl sie Iustin (Hi, 5, 1 - 4) ,  cler die ten clenzi(isen a1if>to
kratischen Lokalhistorien der Herakleoten verwert et 1 8 7 ,  als serm· bezeichnet , kPine Rklavpn, son
dern vom Demos der Herakleoten ahhăngige, et wa helotena1tige Gem<•inden , clic in die Rc>ihe 
der µ.E-roc �u EAEu 6E:pui v xcxt llou/,uiv (Poli . ,  3, 8.3 )  eingeonlnet werden diirfen 188• Eine Oben=ehieht  
<ler .Mariandyner - die TIEp lotxo t - ist t>henfallx dN· Dlwrliefenmg z u  Pn1 1 1 phn1c>n m .  

2 .  CH ERSOJ\'A SOS 

Um 422/421 von Heraklcia am Pontos gegriindet , zunachRt eine kleinere Kiistenstadt 100 , 

verbreitete Chersonasos Reine :x,wpix etappenwei11e nach <ler Mitte des 4. Jhs. , .. Chr.  
Diese zw poc ist  seit Jahrzehnten in der Fachliteratur wegen des Bef>tehens zweier Kataster 

im Bereich der Stadt Chersonasos 191 und auf der Tarhankutsk-Halbinsel, neben Kulos Lirnen 192 , 
beriihmt geworden . Ohne rnich in die Forschungsgc�.C'hichte einzulassen rn�, rni:ieh1e ich daran 
erinnem, <lal3 die z .  T. aueh heute sichtbaren xf.ljpot,  die sowohl durch Luft aufnahrnen al s auch 
archaologisch untersucht wurden 194 und auch zm· Zeit erforscht ·wel'den aus einer unterschiedliehen 
Zahl von Quadraten von ca . 4, :3 ha (210 x 210 m) beHt anden , die in gro.13eren reehteekigen Ein
heiten konzentriert waren 191'>. l\Ian hat ve1mutet , ein solche:'l Q.uadrat ent8prăd1c> einem Flăehen-
inhalt YOll 50 pleth ra  ( = 50 X 10 OOO QuadratfuB) ,  wohei d i e  Seit e V5oo o()O ::::; 707 Ful3 bctriige 

180 Aen. Tact . , 1 1 ,  10 a - 1 1 ; vgl. K. J. Beloch, a.a.O. , 
1, 2, S. 1 0 0 ;  3, S. 302 ; Hancll, S. 1 41 - 1 42 ;  D. M. Pippidi 
(wic Anm. 1 67) ; S. lu.  Saprykin, a.a.O., S. 35 - 38. 1s1 Syll a., 645, Z. 61 ; I O SPE, 12, 79, Z. 30 ; G .  Kawerau, 
A. Rchm, Milei. Ergebnisse der .4 11sgrab1111gen und r..:nter
suchungen scit clem Jalire 11199, 3. Das De/pliinion in 1lfilet, 
Berlin, 1 91 4, Nr. 1 53, Z. 31 . Zu dcn Hekatostycn in l\Icgara 
siche I G, I V, 42 (vgl. Hanell, S. 1 40 - 1 41 ; dersclbc \'erfusscr 
halt es fiir wahrschei nlich, daU auch in Kalchedon solchc 
„Hundertschaftcn" bcstandcn, ebd„ S. 1 42 - 1 44). 182 P. Vi dal-Naquct (wie Anm. 1 67), S. 37 - 38 ;  AI. Avram 
(wie Anm. 1 65), S. 25 - 26. 183 lust. , 1 6, 4, 2. 184 D. Ashcri (wie Anm. 1 Ci5), S. 23. 185 P. Orlandini, Kokalos, 8, 1 962, S. R2, 96, 1 1 4 - 1 1 9. 190 Siche Anm. 1 72. 187 P. Desidcri , a.a.O.,  S. 394 - 400. 188 D. Lotze, Me:-.ix�u t).e:u6€pw\I xixt 8ouÂw\I. Studien :ur 
J?eclltsstel/ung unfreier Landbe11iilker1111gen in Grieche11/and bis 
:um 4. Jahrhundert 11. C/ir„ Berlin, 1 95 9 ;  M . I .  Finley, 
Between s/avery and {reedom, Comparati ve studies ln socicty 
nnd history, 6, 1 964, S. 233 - 24 9 ;  Y. Garlan, Les esc/w1es 
en Grece ancienne, Paris, 1 982, S. 99 - 1 33. 1s9 AI. Avram, a.a.O., S. 22 - 26. 190 Ps.- Skylax, 30 (68), bezeichnet gegen die :\litte des 
4. Jhs. v. Chr. Chersonasos als emporion (vgl. \'. I. Kac, 
Hmporij Xersones, i n  Antitnyi mir i an:eologijo, Sarat o\', 

7, 1 990, S. 97- 1 1 1 ; dazu wciter, V, 1 ). Vgl. zur Entwicklung 
der Siedlung: A .  :-.; , S ceglov, Osnovnye etapy istorii Zapadnogo 
Kryma v anti"1111iu epoxu, i n  Anlicnaja islorija i ku/'lur(l 
Sredi:emnomor'ja i Pric"crnomor'ja, Lcningrad, 1 968, S. 334 ; 
zu elen iiltcren Funclen: S. l u .  Supr�·k i n ,  a.a.O., S. 54 ff. 

m Zu dcn Katastern uuf dcr :\'laju{·nyi-I lalbinscl (ncbrn 
dem „Allen Chcrsonascs" - Strab„ 7, 4, 2) und der J-Iera
klcotisehcn Halbinscl (um clas „ncuc" Chersonasos) sichc : 
S. F. Slrfolcckij, I\/ery Scrsoncsa Tm1rifrskogo, Simfcropol 
1 961 ( ucs. S. 1 81 ,  Abu. 1 9) ;  A. N. S i'cglov, Polis i .TOra'. 
Si rnferopol, 1 976, S. 4 5 - 76. 

· 

192 A .  N. Sccglov, Severo-Zapodnyj J\rym v anlit11 11i11 
epoi·u, Lcningracl, 1 978 (von mm an : Krym ).  Vgl. Alck�anclra 
W!lsowi cz, l\IEFHA, 84, 1 972, 1 ,  S. 1 99 - 229. 

ma Dazu 1\1. ] )ufkova, J. Pecirka, Eircnc, 8, 1 970, S. 
1 25 - 1 28 ;  J. Pe{·irka, llomcsleac/ farms in Clussicn! urui 
Hel/cnislic /Iei/as, in Probli:mes de la lcrre . . . (wic  Anm. 1 7fi), 
S. 1 40 - 1 47 ;  A. N. S ecglov, Krum, S. 4 - 1 2. 

1•4 Au l.Ier !Ier Literulur aus elen An in . 1 91 - 1 93 siehe : 
A. K Si:cglov, DHA, 6, 1 980, S. 59 - 63 + Ahb . 1 - 1 4  
(Karlcn und Grundri sse) ; ders„ D lIA, 1 3, 1 987, S .  239-
273 ; wci lcre Hinweise uci 1\1.  Dulkovu, J. Pcl-irka, a.a.O„ 
S. 1 23 - 1 74.  Dcr Aufsatz von J. Pei'irku, Country estates 
of Ilie Polis of Chersonesos in Ilie Crimea, i n  Ricerche in memoria 
di C. Barbagal/o, Neapcl, 1 9i0, 1 ,  S. 459 - 47i, w:ir mir 
nicht zugiinglich. 1ss A. N. Sl'cglov, Rrum, S. 86 - 89. 
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i 2G Aiexanc:iru A vrarri 

und clie Diagonale 707 112 � 1 OOO Fu.13.  So hătte man mit einem Fu.13 von 210 m : 707 Fu.13 = 

= 0,297 m zu reC'hnen 196 ( clazn weitere Bemerkungen, V, 3 ) .  Zudem hat A. N. Sceglov die Ver
rnntung gcăul3 :,1t , c1a13 cli c  Verteilung der xXijpo � (400 Gruppen von 100 xli.�poL) auf clas mega-
1·iseh e Sy.< t pm dcr kw1..-oa":-1)o:c; (,;iehe IV, 1 )  verweise 197 •  

Die Katast ri erung· cler xwp oc  cler Chersonm;iten verlief im Rahmen ihrer Ausbreitung auf 
Kosten der einheimisehen BeYălkerung der Tauro-Skythen 198. Die x).�poL wurden mit Wirtschaft:-;
gebăuclen versehen, von denen die meh;ten befestigt sincl und mit ihren Tiirmen wie die ma
nor-houses der Landarist okrat ie in elen kleinasiatischen St aaten aussehen 199• Solche Gebăude -
von denen man clank cler vor allem von A.  N .  Sceglov durchgefiihrten archăologischen For
sehungen einige Beispiele gut kennt 200 - dienten zugleich als Gehăfte und als Schutzpunkte fiir 
die Verteidigung des Teuitoriums 201 . \\' ie in Tem; 202, mu13 das Bestehen einer măchtigen Schicht 
von Gruncleigentiimcm (alistokratischer Herlrnnft ? )  angenommen werclen 203. 

Anclere Befestigungen im Territorium wenlen al8 xocpocxzt; bezeichnet 204. Einige davon 
wurden msprlinglich rnn Tauro-Skythen bewohnt uncl spăter , nach cler Verclrăngung der letz
teren în Pe:-;tungen umgewanclelt. 

Endlich gibt es zwei grăl3ere Festungen - die wohlbekannten Kerkinitis und Kalos Limen - ,  
clie als -r: dx:'l bezeichnet werclen 205 und, den Ergebnissen cler archăologischen UnterRUchungen 
nach, einen stărlt i8chen Charakter aufweisen 2r.6• Kerkinitis - eine ehemalige ionische Kolonie -
wmde Yon den Chersonasiten erobert, Kalos Limen war seinerseits eine X eugrlindung (Ende 
4. Jh. v. Chr. ) .  Ihre Beziehung zur Staclt Chersonasm; war etwa in der Art de8 Verhăltni;;:ses 
zwischen Syrakus uncl seincn „SatellitensUiidten" (eigentlich cppo up Loc)  von Akrai uncl Kasmenai 20;. 
Sie waren kt>ine Poleis mHl ihre Bewohner gehorten zum Demos von Chersonasos 208. Periăken
gemeiuden in uncl aul3erhalb der Stadt. sincl wohl annehmbar und der Vergleich mit Herakleia 
strebt huchstăblich nach Iclentităt. 

-C:ber die Arbeitskraft auf elen Gilt ern der Chersonasiten verfiigt man iiher eine spăthelle
nistisehe Urkumle, wo 7tocpoLxo L genannt ·wenlen 209. Trotz einiger daran geău 13erter Zweifel 210 , 
bleibcn r-;ic fiir mich Hindliehc Ahhăngige wie clie Marianclyner mm Herakleia am Pontos ocler die 
b C'SSN hekannt cu T:iipoL:v.o� odcr li.oco l ans clem Seleukidenreich 211. 

l•G Fr. Snlviat, CI. \'alin, BCH, 98, 1 974, 1 ,  S. 257- 259. 
197 A. K Si'cgl ov, Proyress i 1·arakler leriloral'noj ekspan

sii Xersonesa v I V v. do n.e„ i n  Anlii'naj.i gra:danskaja obseina, 
Lcni ngrad , 1 986, S. 1 58 - 1 59. 

ms l lers., J{rym, S. 1 2 8 - 1 30. Im Lichtc der ncucren 
Forschungcn darf die Ausbrci lung dcr xwpill: in zwei Hauptc
tappen konzipicrt wrrdcn (nuch cler „ Empori on"' - Phasc 
bis ungcfi\hr :\litle des 4. Jhs. v. Chr. ; clazu grundlegcnd 
\'. I.  Kac, ci.a.O. ) :  1) lnhes i lznahmc und Kutaslrierung 
cler xwp:x aur cler :\lajac'nyi-Halhinscl um das „Al te Chcr
on11so5"' untcr dcn Umsliindcn ci ncs hefti gcn skythi schen 
Wi clerstanc!es ( \I it te  4 . .Jh. '" Chr. ) ;  2) Einrichtung des 
mit dcm vorhcrgehcnden nicht zusmnmcnhăngenden Terri l o
riums des Kiistenlandstreirens au r cler nonlwcsti lchcn Krim
Halbinsel , um Kalos Li!T!cn und Kcrkini t is  (Ende 4.  - Anfang 
3. .Jh. v. Chr.). Arrh iiologisch wurden kcine Si ecllungen 
zw i scl!en cier xwp::.c um Chersonasos u n ei der xwp°' um Kcr
kinit is  fcs tgestcl l t , was aur cll'n Druck der Krimskylhen 
von Neupolis zurlickzufiihrcn ist  (zu dicscn Fragen zuletzt 
A. N. Si'cglov, wie Anm. l 97, S. 1 52 - 1 76). 

rn• :\!. Dufkovu, J. Pci' irka, a.a.O„ S. 1 23 - 1 74 ;  J. Pe
i' irku, a. a.O„ S. 1 40 - 1 -17. 

2oo Grundlegend : A. ;\;. Sl'rglov, DI IA, 1 3, 1 987, S. 
239- 273 (Panskoe I). 

�01 Si chc Anm. 292 (\-, 3). 
202 C J G, :JOG4 ; c!azu D. W. S. l lunt ,  J I I S, 67, 1 947, S. 

68 - 75. 
2oa :\I .  I. Ros tovtze rr (wic Anm . 1 2) ,  1, S. 508. Ei ne 

ci ngchemlc t:nlersuchung hei S. lu.  Sapryk in, a.a.O„ S. 
1 3 9 - l GO. 

204 Dnzu cler Ort�nnmc Xii?o:� (Ploi . ,  3, G, 2) ; ursprlingli ch 
war h icr cine l aurise he l lefrs l igung (sic  he \'. D. Blavatskij, 
'.\I I A ,  1 9, 1 951 ; clcrs„ <Nerki 11ocn11ogo dela v antic ny:r gosm/arsl
va:r Sevcrnogo Prii·crnomor'ja, ?iloskau , 1 954, S. 1 32 - 1 33 
unei Abh. 61) .  Zur Bccleulung des Bcgriffes :  L. Hobcrt , 
Gnomon, 42, 1 970, 6, S. 599, Amn. 1 2. 

203 I O SPE, 12, 401 = Syll 3„ 360, Z. 4, 9, 21 (Anfang 3. 
Jh. v. Chr. ). I OSPE, 12, 352 = Syll 3„ 7C9, Z. 21 (um 107 v. 

Chr.) ;  vgl . L. Huber t ,  a. a.O„ S. 600 ; A. �. St·cglov, J{rym, 
S. 75 - 77 ;  Al cksunclra W:,1sowil'Z, J.e sysli:me de cle(cnse dc·s 

cites grecques sur Ies cules seplenlriona/es de la mer f..'oire. 
i n  La forli(icalion dans / 'flisloire du monde grec, hrsgb. P,. 
Leri che/H. Treziny, Paris, 1 986, S. 92. 2oo A. N. S i'eglov, Polis i :rora (wie Anm. 1 91 ) ,  S. 77-
1 44 ;  V. A .  Kutnjsov, A.nlicnyj gorod J{erkinilicla l'J - /J v11. 
do 11 .e„ . Kiew, 1 990. 2o1 J. Sei hert , Metropolis und Apoikie. Hisloriscfle Bei
lriige :ur Gesrflic/ile i/lrer gcgeseiligen Be:ieflu11ge11, \Ylirzburg, 
1 963, S. 127 - 128 ; H. Marti n, L'urbanisme dans la Grc'ce 
anlique (wie Amu . 1 76), S. 31 8 - 31 9. 

208 Es kann wohl sein, dafJ Kerk i ni tis unei Kalos Limcn 
zu Chcrsonasos in clcrselhen Bez ichung standcn wic vorhcr 
( i n  den crsten J ahrzchnten nach sciner Griindung) Chcrsona
sos sclbst zur '.\Iut terstadt Hcraklcia am Pont os, cl.h.  wie 
Thasos oder Hhodos zn i hrcn Griindungen aus der Peraia 
(dazu \". I .  Kac, a.a.O. ) .  Da dic xwpOl:L aur der l\lajai'nyj, 
hzw. l leraklcia-Halbinsel und dicjeni gen im NW dcr Krim
l lalbinsel nicht zusamrncnhiingend warcn (Anm. 1 98), wi\rc 
cs m.E. nicht gcwagt, das Tcrritorimn zwischen Kcrkinitis 
und Kalos Limcn als eine Arl Peraia von Chcrsonasos zu 
!Jehandeln. 

209 IOSPE, 12, 352 = S!J//3., 709, Z. 8 :  -:-o·)� 8� 7:'.Xpot
xouv-:-01:c; TOl:upouc;. Zum juridiseh-tcchnischen Wcrt des Bc
griffcs : D.1\1. Pippidi, Archeologia (Warschau), 9, 1957, 
S .  9 1  unei 93 ; dcrs., Le prob/Cme de la main-d' U'1111re (wie 
Anm. 7), S. 72 - 75. Derselbcn Mcinung pflichtcn A.:-;-. 
Sceglov (zu lctzt J\rym, S. 1 26 - 1 27) unei z.T.  J. Pecirku , 
a.a.O. ,  S. 1 4 6 - 147 unei Anm .  5, bei. 

210 lu .  G.  Yinogrndov, Griecflische Epigrap/iik und Ge
scl1ic/lle des 11urdlicl1en Ponlosgebieles, in .·1 c/es du VI /< Con
gres inlernaliona/ cl"epigrapflie grcc que el /aline (Conslan tza, 

1 977), hrsgh. D.l\l. J>ippidi,  Bukarcst-Paris, 1 979, S. 307 
unei Anm . 95. 

2 11 P. Briant , Remarqucs s11r Ies „Laoi" el Ies esclaves 
ruraux en .·1sie 1"1i11eure hcllenislique, in Acles du co/logue 
1 9 7 1  sur l'esclavage ( = Annales l ittcraires de l 'Universi le 
de Besanc;on, 1 40), Paris, 1972, S. 93 - 133 ; H. KreH l ig, 
l\'irlscl1a(I und Gese//sclwfl im Selcukidcnrric/1 (wic Anrn .  1 1 ) ,  
s .  104 - 109. 
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3. MESA M RRIA 

Dic dorischc Kolonie 212 von :riiesamlnfa \nude gegen :En<le des 6. ,Jlu; ,  v. Chr. geg1iindet. 21 a. 
Der verworrenen --0-berliefcnmg kann man entn ehrnen, <la13 die Oikis1 NI auf ei ne tlnakisl'he Sied
lung st ie13en 214, was aher von den hier clurd1geflll1r1 en Au;;:grabungen nm· z .  T. beP.Uii.igt wnrde : 
eine hallstattzeitliche Festung der Thmker hat es zwar gegeben, aber sie war ehe d er Lan dung 
cler griechischen Kolonh;ten zerstor1 worden 215• Doeh kann aueh hier eine gewaltsame Lanc1nahme 
angenommen werden , f'obalc1 spă1 er q>poupLoc angelegt wurden. Ein solchN; cppoup wv, et wa in cler 
Art \·on Kalos Limen oder Kerkinitis ,  mn13 ::Nauloehos (heut e Obzor) �16 gewesen �cin . Das in
sehriftlic·h ( ISM, 1 ,  64 =' I G B ,  I2, :388 bis,  Z.  14 ; 2 . •  Jh .  v. C'hr. ) liberl ieferte q>po uptov rnn An
chialos 2 17  mi.i13te dagegen eine G1lindung cler A polloniat en gcweRen sein ; die Veisudw cler Mesam
brianer, sich dieses q:ipo uptov anzueignen , sprechen for die e�qian f'ionist isd1en Hestrel nmgen der
selben . Vertrăge wie die oµo/.oy l� aus dcm 2 . •  Jh . v .  C'hr. mit dcm Thrakeik6nig Sac1alas I m. 
regelten von Zeit zu Zeit clie Beziehnngen zu elen rn�icht igen 0<11 yF en 219• 

Archăologische Angaben zur S1 rnkt ur des Territm iurns si11c1 f;părlith ; PI' best eh en jedoch 
Belege liber W irtf;chaftsgeh�iude, <lie denen aus der z.wpoc v011 C'h c1 s011a:-:os iiemlich fi.JrnliC'h :-:inel 220 . 

V .  VORLAUFI G E  EI� GEBNISSB 

1. GROSDU.\'GSG ESCIIICll TF: U.\'f) ll E WJl . KI:"II U.\'G JJ ER l\A L LI TIA SE ll xc�pCT. 

Ps.-Skymnos (v. 7G0-76:3)1si unsere einzige Quelle for di<' (hiindnng \'Oll Kallat is : 

( KiXnoc'!t� 7t6AL� ) 
&7tO LXLOC T(;)V ' H p e< Xf.E W'!CJ)V '(EVO [J.EV"1) 
XC<TOC XP "IJO'[J.6v· gX'!tuC(V ae 'l"C<U'!"YJV � V L 'K.C< 
-r�v Mocx.E86VCJlv &p x�v ' Aµi'.m·oc� 7tocp z:Aoc�E v .  

Die Frage i s t  nun, welcher AmyntaR gemeint wird . Die meisteu Historiker haben sieh fi.i.r .Arnyn
tas I (540- 498 v. Chr . )  am:gesprochen , wobei D .  M. Pippidi als Argument aud1 cin e Kcnjek1ur  
i n  den attischen Trihutlisten de8 ,Jahres 425/424 v. Chr. anflihrt , wo Kallat i s  zu  ident i fi zierN1 
sei 221 •  Archăologische Helege for das 6 . •  Th.  v .  Chr. gibt es tiberhaupt nieht,  w �ihren d H'I Pi11 zelt e 

212 DaD l\Icsambria dorisch war, i s l  von allen Quellen 
ilbcrliefert und vom cpi graphischcII J\l atcrial bcsUi t igl wor
den. Nun stellt sich dic Fragc nach cler cxaktrn Herkuufl 
dcr Griiilder (Kalchedonier, Hyzan ticr und i\legarcr). Ausfflh
rlichc Qncllcniibcrsicht bei G. l\lihailov, I GB, 12, S. 2fi5 - 2fli ; 
\'. \'clkov, in .\'essi:bre, 1 ,  Sofia, 1 969, S. 1 5 ·- 1 G. 

213 Hcrodot bcrichtet an zwci Stcllcn iihcr l\Icsamhria :  
zuniichst (4,93) i m  Zusammcnhang m i t  dcm Fcldzug des 

Darcios (um 519 oder 517 ;  zum Zcitpnnkt sichc G. Camc-ron, 
Journal of Cuneiform Stu cl ics, 5, 1 951, S .  53 ff; vgl . H .  Kent, 
ebd„ S .  56 ff. ; mir unzugiinglich), abcr dicsmal nur um clic 
von elen Pcrscrn untcrworfcncn thrakischcn SUi m mc zu 
lokalisicren (B. Lcnk, RE, 1 5, 1 931 ,  1 073) , danach (6,:l3) 
liber die Griindung als solche, dic durei! clic Flucht cler Hyzail
tier und Kalchedonicr vor dcr persischcn Gdahr nnch dcm 
ionischen Aufstand (493 v .  Chr.) zu crkUircn sci. Da abcr 
cler gute Quellcn benutzendc l's. Skymnos (v. 737 - 742) 
von cincr Griindung durch Kalchcdonier und :\lcgarcr wiihrend 
des Skythcnfclclzugs des Darcios spricht, hal man m . E .  
zurccht ail gcnommcn, daD l\l csamhria von clicscn lctzlcrcn 
gegen Endc des 6. Jhs. v. Chr. gcgriiilclct wurdc, wohci clic 
Fhichtl inge vom Jahrc 493 v. Chr. dic schon hesl chcndc 
Gcmcindc vcrstiirktcn (Ilancll, S .  128 ;  T. \'. Blavatskaja , 
Zapad11opo11/ijskie goroda 11 \'1 1 - 1  m1. do 11.e„ :\loskau , 
1 952, S. 1 1 4 ; Chr. Danov, HE, Suppl. !l, 1 !l62, s . u .  l'onlus 
Euxeinos, 1071 ; V. Vclkov, a.a.O., S. 1 6 ;  G. :\lihailov, a.a.O., 
S.  255) . Dagegcn : B. Isaac (wie Anm. 29) , S .  250 - 251 . 

214 AuDcr dcr c tymologischcn Erkli.irung voII Stcph. Byz „ 

s . u .  l\Ie:cnJµ�p(CT. (F. Gr. Hist„ l i  A, 346;  I I  C, 224 ), 
die auch von Strah„ 7, 6, 1 ,  angenommen wurdc (wobci der 
Namc vom thrakischen bria hergelcitet wird : Tf,c; 8€ rr6),s:wc; 
�p (ixc; xix).ouµiv1Jc; Opq:;wn[), C'rweist sich auch clic II1schrift 

I GB, P, :145, hocbiI1tcrcssa11 l, wo in Z. 4 cirro ]l\1 ?]:D.ao: X!Y.L 

�p(CT. rn lcscn ist (zur Etyrnologi e zusnmrncnfass�nd G .  
i\lihailcv, ebd„ S. 307 - :rn8). 

HS Sichc Anm. 28 . Der Begri ff bria rnull nieht 11nl iC'clingt 
„Brfc�tigung" hcdcut en (G. l\lihailov, l'ulpu dcva, 5, 1 986, 
S .  9 - 1 1 ) ; dcmnach kann clic VOII Strabon , hzw. von Sl'incr 
Qncllc vorgcschlagcnc „philologischc" Erkliirung wccl cr 
sprachlich noch archiiologisch bcsl iitigt wcrclcn. 

zrn So in lcrprctierc ich Stra b . ,  7, 6,  1 :  Nctul.ozo� Me:alJµ· 
�piccvwv rro/.lxvtov (aiulcrc Qucllen : l (�B, I", S. 249 - 250). 

217 Y gl. Slrab„ 7, 6, 1 :  'AyxLcil.lJ 7tol.lzvlov 'Arro/.),c.>Vl!Y.
'w'I . Zur Bcziclrnng zwischcn ckm 900•'.iolO'I mici cl�r l "msi
cdhtnl{ (rro). lzvtav) siche .J . und !. .  

'
nohcrl, H (' l !lill , 

·
S .  

195 - H l6, N r .  419.  
218 I G B. 12 ,  30i. 
210 H . Beng\son, l listoria, 1 1 ,  1 !l62, 1, S .  25 - 26 ;  I. 

Vcr:cdikov, Fpigraphica, 42, l !l80, S .  7 - 1 2 ;  N. Ehrhardt,  
Eos, 76, 1!l88, S .  2!l5 - 296. 

220 Alkrdinfis kcnnc ich nicht cl ic Disserlation von I'. 
Balahanov, clic nicht Vl'riiffcntl icht wurdc, Trakijsl:ijat 
lii11ter/and na .\ p,1/onija i ,'1c.rnmbrija ''/ J - 1  11. J. r. 11 . e . ,  
Diss. Sofia , H l83, 293 ...!- '100 i\!anuskriptseitcn . 

221 D .1\1.  Pippid i ,  D I D ,  1 ,  S. 1 52 unei 182 ,= I Greci, S .  
38 uncl 63 - 6•1, au f Grund von I G, l2,  63,  Z. 200 - 220 = 

= :\!.N. Toci, A. Se/eclion of Grrek lii�torica/ inscri/dions, 12, 
Oxford , 1 !l46, Kr. 66. D.:\!.  Pippidi lclmt dic yon B . D. 1\lcri t t ,  
1 1 .T. Waclc-Gery, J\! .F.  1\lc G rl'gor, Tllc J\ //1cnian Tribule 
Lisls, 1, Cambridge 1\!ass„ 1 \139. S. :)2i - 528 und 5:!9, 
vorgcschlageilc ?rgiinzung Kcc[pxwÎ:Tl�] ah und cn\schci
dct sich fiir K&[AAC7:7l�] .  A. l_: tanici , i\ll'\, 1 , 1 9 74 ,  S .  
191 - 1 96, hat versucht, die Gril ndung u m  3!JO v. Chr. durch
n1setzen, wobei er den politischcn Zusammer.hang in 
1\lakedonicn untcr Amyntas I I I .  (390 - 369 v. Chr.) hehnn
dcl lc ,  cler nn�·:cblich fo r cine i\lach l ergrc ifung (vgl. cipx-Jiv 7tCT.?s),cc�e:·1 hei Ps.-Scymn.) chcr passrn wiirdc. 
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1 28 Alexandru Avram 

Funde, danmter ein graffito ,  in das 5 .  Jh. v .  Chr. gehoren 222 . Der archăologii;:che Fundstoff 
ist j edenfalls \\·enig au:-;:-;agekr�iftig, da in Kallati8 noch keine systematischen Ausgrabuugen bis 
in die 'l'iefe dmehgcfohrt wurden n 3. 

Yern iirend erwci:-;t sich d er spăt ere Xachtrag von Plinim:,  Kat . liist . ,  4 ,  11 (18) ,  44 : Calla
t im ,  q uae a n tea Cerbatis uoc(tbatur. Ich habe a.ber schon gezeigt ( I ,  3, C), da.13 K-1ip�oc-rtc; ( Kocp�oc-rtc;) 
eher ein Flu13 , womoglich eine bestimmte G egend 'var. Die N achricht des Plinius - bzw. der von 
ihm benutzten Quelle - kann so gedeut et werden, daB ursprfmgliche Oikisten (6 . •  Jh . v. Chr . )  
eine Siecllung i n  clieser G egend griindeten , die zweifelsohne eine polis war , d a  sie i n  den atti
schen Tributlisten erwăhnt wird, und daB spăter ( Ende :>. - Anfang 4. Jh . v. Chr . ) ,  womoglich 
innerhalb einer erneuten hemkleotischen Kolonisationswelle 224, der Aufstieg der Stadt erfolgte. 

Unabhăngig von den Antworten auf die Fragen nach den Etappen der Griindungr::geschichte 
fand die Einrichtung der Kallatianer xwpoc gegen Anfang und im Laufe des 4. .Jhs.  st att. D ie 
archăologisch bezeugten Befestigungen im Kallatianer Territorium (siehe III, 1 ) ,  deren Anfăuge 
ll lll 400 V .  C'hl'. dat iei t Wei d<.'ll konn en , �inel Z .  'J.'. ţipoup tot ( = 'îd)'.."t) )  wie die aU S cter xw pot ,·on 
Ch enonasos (Ke1 kinif o;,  KaloH J,irnen u sw . )  oder M esambria CN auloehos ) ;  hier finden wir schon 
einen ersten G emeinzug der Territorien <lorischer Kolonien im Schwarzrneerbecken . 

Als Bewohner diesel' qipoup LOC (..-dz"fl in Chersonasos, xc.up [oc o<ler sogar r-6 ),E Lc; in Herakleia, 
r.o), [ z•1wv in l\Ie:-;amln'i a) finden wir auBer Griechen auch nichtgriechische_Yolkerschaft en , bzw. 
Taurer in Chenmnasos , :Mari andyner in Herakleia.  Zudem geht es aus der t"berliefernng he1Tor, 
daB die] Taurer 7tocpotxoL 225 mul die Mariandyner r.:::p lo txot  226 waren . Davon ausgehend stelle 
ich mir auf dem "" egc desl-lelhen Vergleichs die Frage nach der Strnktur der Bevolkerung im 
kallat ianiseh en 'l'Nritorium . 

Dafl das Tcnitorium an ernter Stelle von Geten bewolmt war, geht deutlich aus dem Fund
stoff hervor, was mir hier die J\li.i he erspart , die Frage im einzelnen emeut zu behan<leln . Dagegen 
bedarf m. B. <las Problem d er Anwesenheit anderer Volkerschaften einer :Nachpri.lfung. 

Es seien hier zunachst clie thrakischen Krobyden erwăhnt , die im 3 .  Jh . v. Chr. von Deme
trios von Kallatis genannt werden (Ps .-Scyrnn . ,  v .  756 - 757 ) und Spuren in den Ortsnamen 
hintei-lassen haben 227 •  Erwăhnenswert ist auch , da.13 Diodor (19,  73,  2) ,  wenn er <lie auµµoc zot 
der von Lysimachos helagerten Kallatianer nennt , blo.13 iiber 0pocxEc;, nicht ausdriicklich iiber 
rhoct spricht , was womogliC'h auch fiir die Erklărnng Raum lăBt , er hahe dort mehrere thra
kische Stămme gem eint.  

Viel wichtiger erweist sich aber die Anwesenheit der Skythen . Die Frage der Ansiedlung 
mancher skythischen Kriegsscharen in der Dobrudscha nach dem miBlungenen Feldzug des Ataias 
rnochte ich in diesem Zusanunenhang nicht erortern 22 8• Auch lassen <lie diodorschen Stellen ( 19 ,  
73 ,  2 und 19 ,  7:3 ,  5) ,  w o  es lllll die skythischen � achbarn der Kallatianer wăhrend des Kriege s 
gegen Lysimachos geht, beide Erklărungen rechtfertigen, u .  zw. <la13 es sich um n ordlich der Don a u  
wohnende und dann i n  den:-;elben R aum verdrăngte Skythen handelt , oder aber daB die unmit
tclharen :X achbarn <ler Kallatianer gerneint werden 229• Die Stiitzargumente fiir eine skythische 
Anwesenheit in der hellenistischen Dobrudscha (bes. in ihrem Sttdteil) m ochte ich aber im fol
genden behandeln. 

222 Em. Popescu, SCIY, 1 5, 1 964 , -1 , S. 439 - 452 (gra{
{ilo auf einem attischcn Dolsal um clic Mitte des 5. Jhs. 
v. Cin.). 

2"3 Erwiihnl'nswcrt wilrcn die Ausgrahungen in cler 
Tl'mpelzonc, die ahcr noch nicht publiziert wurdcn. Zur 
arch!iologischl'n Forschungsgcschicht c : C. Preda, Callatis, 
Bukarest, 1 9 63 .  

224 Zwci Wcllen werdcn sowohl in I Icraklcia sclhst (i\lilc
sicr, die dic Gcgcnd „bcsuclltcn", danach megarische Griln
dun g ;  siche IV, 1) als :rnch in Chcrsonasos hczcugt (milcsischc 
Griindung des von Slrab, 7.-1, 2 ,  gcnann tcn „Allcn Chcr
sonasos". :\I . I. Hostovt zcff, lro.11ia11s ancl Greeks in Soulh 
Russia, Oxford, 1922, S. 63, hat als crstcr auf dcn ionischcn 
Char:1kter dcr AnsiNllung aus dcm Ci • •  Jh. v. Chr. hingcwicscn, 
wns in zwischcn von archiiologischcn Fundcn und gra{{ili 
im ionischcn Diakkt hcsUitigt wurdc. V gl. S. l u  Saprykin, 
a.a.O., S.  57 - 59 ;  zu dcn uncdicrlcn gra{{ili hahc ich l\littci
lungrn von Dr. A .;-; .  S i'cglov und Dr. lu. G. V inogradov. In 
der t'bcr!iefcrung zur Griindungsgcschichtc dcr mcgari
schcn Kolonien in dcr l'ropontis unei im l'ontos halte schon 
Hnnell, S. 132, dns gcmcinsame :Mcrkmal bcmcrkt, „dalJ 
so oft ncben deu !llcgarcrn die l\lilcsier gcnannt si nd"). Zur 
Situation in l\ksambria siche Anm. 2 1 3 .  

225 V g l .  Am11. 209. 

220 V gl. Anm. 1 70, 1 72, 188. 
227 Ygl . Anm. 45.  
22R Dam D.l\I. Pippidi, DID, 1,  S .  2 1 4 - 215 = I Greci ,  

S .  9 1 - 92 ;  dcrs., Les Macedoniens sur le  Ras-Danube de  
Philippe I I ci L ysimaque, in Parerga (wie Anm. 74), S .  
1 54 - 156,  d c r  griindlichc Argumente anfiihrt, um z u  bcwci
scn, daO dcr Fcldzug von Ataias nur cine zcitwciligc !'\icdcr
lassung der Skythcn darstellte, die mit der zweitcn „ \Velle" 
aus dem 2 .  Jh. v. Chr. n i chts zu tun hattc ;  siehe abcr dagc
gen VI. llicscu, zuletzt Klio, 64, 1982, 1, S .  75- 82. Die Miin
zcn mi t dcr Legende ATAIA1: odcr ATAIA, die angeblich 
in Kallatis gepriigt worden scicn , um als Trihutleislung cler 
Stadt bcnutzt zu wcrdcn , sind als moderne Fiilschungen 
ahgelchnt (A . Gerasi mov, Izvcstija-Sofia, 30, 1 967, S .  
1 8 1 - 1 85 ; dcrs . ,  I zvcstija-\"arna, 8 (23), 19î2, S. 3 - 1 6) 
odcr cincm spiit crcn Glcichnnmigen zugcwiescn wordcn (Gh.  
Poenaru Bordca, BSJ\:H, 6 7 - 69, 1973 - 1 975, 1 2 1 - 1 23 ,  
S .  24 - 26) ; dagcgcn : A .  Hogalski ,  I zvcstija-Varna, 6(21), 
1970, S. 3 - 1 9. Skythische Denkmiiler gibt es flir dicsc Zeit 
kau m ;  cler Kcsscl von Castelu (A. Ariccscu, SC ! \",  1 6, 1 965, 
3 ,  S .  565 - 568) ist aus dem 5 .  Jh.  v.  Chr . .  

229 Fiir clic crste Erkliirung l'ntschcidet sich D.l\l. Pippidi, 
D l D, 1, S .  218, Anm. 1 50 = I  Grrci, S .  2:J6 - 257. 
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Lintersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis 129 

1 .  Die Bezeichnung der Dobrudscha als Skythien wird schon um 200 v. Cbr. inschriftlich 
belegt 2 30 : [d� -re: T�v] �xu6(ocv xoct Til:� [' E ] A.A1Jv l3oc� 7t6 Ae:L� (ISM, 1 ,  15,  Z. 15 - 16 ) . 

2.  Etwa in derselben Zeit beschreibt Demetrios von Kallatis die Zone zwischen Dionyso
polis und Kallatis auf folgende Weise (Ps.-Scymn. ,  v. 756 - 757 ) : 

' Ev µ.e:66p toL� 3e T�� Kpo[H�cuv xix,t � xu 6wv 
)'., wpoc� (J.Lyoc3oc� "EJ.:'Â'l)VOC� obte:T«� � )(,E:L. 

3. Etwas spăter werden skythische basileis, so Ailios, Kanites, Saria(kes) ,  Thanusa, Akrosas, 
Charaspes, auf Miinzen erwăhnt, die vermutlich in Kallatis und în anderen griechischen Stădten 
aus der Gegend geprăgt wurden 2 31 • Kanites wird auch in einer Inschrift aus Odessos erwăhnt 232• 

4. Ober dieselbe Zone schreibt Plinius, Nat. hist. ,  4, 11 (18), 44, im 1 .  Jh. n .  Chr. folgen-
des : totum eum tractum Scythae Aroteres cognominati tenuere. Porum oppida Aphrodisias, Libistos, 
Zygere, Rhocobae, Eumenia, Pa,rthenopolis, Gerania. 

Gegen diese aussagekrăftige l'.Jberlieferung spricht aber der archăologische Sachverhalt : 
keine skythischen Siedlungen oder Grăberfelder wurden entdeckt, allerdings einige Prunkgrăber 
ausgenommen 2 3 3• 

\Vie es ersichtlich ist, gibt es bier einen leider in der Geschichtsforschung so oft vorkommen
den Gegensatz zwischen den schriftlicben und archăologischen Quellen ; doch werde ich versu
chen, die Nachricbten in Einklang zu bringen. 

Die Prunkgrăber weisen auf das Bestehen einer Oberschicht hin ; dafiir sprechen auch die 
Mtinzen. Plinius oppida wăren dann die Sitze dieser Oberschicht. DaB die Beziehungen der grie
chischen Stădte ;m dieser 8kythischen Oberschicht vertragsgemăB geregelt wurden, geht nicht 
nur aus dem Dekret von Odessos bervor, sondern wird auch der Untersuchung der Munzen 
entnommen. Tatsăchlich wurden die8e an erster Stelle in Kallatis geprăgt, um als <p6po � ,  zugleicb 
a.ber auch als Prestige-enthaltende diplomatische Gaben zu dienen die sich an skythische Macht
haber wandten 2 34•  \Văre cin groBes Konigreich im Stiden der Dobrudscha oder eher în der 
Umgebung von Odessos annehmbar, so bătte aber die skythische Masse doch bedeutende archă
ologische Spuren hinterlassen mtissen. So komme ich auf eine andere Erklărung, die ubrig bleibt : 
da(j diese skythischen basileis nicht anderes waren als Hăuptlinge zahlenmăBig kleiner Scbaren, 
die ah; Soldner în den kallatianiscben <ppoup toc angesiedelt wurden. Da sie zahlenmăBig beschei
dene Gruppen darstellten, ist eine Assimilierung der skythischen lnseln anzunehmen ; aufrechter
halten wurden die Traditionen ( Namengebung, konigliche Abzeichen und Grabsitten) nur von 
den Adelsfamilien, was ich im Moment ftir eine befriedigende Erklărung der archăologischen Denk
măler halte. 

Die Ansiedlung skythif;cher Garnisonen in <ppouptoc wie Albeşti oder Coroana soll aber nicht 
nur die Verteidigung der :x,wpoc, sondern auch ihren An bau verfolgt haben ; daher auch die recht
liche Frage. Im Unterschied zu Herkleia Pontike, wo die Einwohner der :x,cuploc als 7te: plotxot 
behandelt werden, die selbst tributpflichtig sind, wurden die Machthaber der kallatianischen 
<ppoup toc ah; Soldner bezahlt. In den Demos waren sie im Prinzip nicht eingegliedert, wobei ihre 
rechtliche Sonderlage sehr wohl durch den Status von 7te:ptotxoL oder 7tp6cr:x,cupoL 2 35 ausgedrtickt 
werden konnte ; unter besonderen Umstănden konnten ihre Spitzen jedoch den Btirgerstand 
erreichen ( eheliche Bindungen � ) ,  was das Bestehen skythischer Prunkgrăber in der unmittelbaren 
Năhe der Stadt erklaren wtirde. 

aao Dleser Name setzt slch spăter O.ber Strab. ,  7, 4, 5 und 
7, 5, 12, durch. 

181 V. Canarache, SCIV, 1, 1950, 1 ,  S. 213 - 257 ; T.V. 
Blavatskaja, VDI, 1948, 1, S. 206 - 213 ; dles. ,  Zapadnopontij
skte goroda (wic Anm. 213), S. 143 - 146 ;  Iordanka Juru
kova, Thracla, 4, 1977, S. 105 - 121. In dleser letztgenannten 
Studie wird die Regierung der skythiscben Basllels knapp 
gegen Ende des 2. Jbs. - Anfang des 1. Jhs. v. Cbr. angesetzt. 
Als Werkstălten werden Odessos, Kallatis und bes. Tomls 
vorgescblagcn (vgl. nber Gh. Poenaru Borden, A Suroeg of 
Numismatic Research 1 9 78 - 1984, Jntemational Numismatic 
Commlsslon, London, 1986, S. 99) und die Prăgung wird 
nuf die Absicht des Konigs Mitbradates zurilckgefiihrt, selne 
Bundesgenossen im gcplanten Krlege gegen Horn zu bezab
Jen. Zi1 den Namen der Basileis : L. I. Tarasiuk, KS, 63, 1956, 
s. 22 -30. 

m I GB, 13, 41. Dle Inschrift ist lelder scit llingerer 
Zeit verlorengegangcn, kein Abklatseh ist vorhanden, so 
ist lhre DaUerung auf Grund der Sehrlft unmoglich. 

�aa Siehe Anm. 131 - 136. 
zat Trifft die Erkliirung von Iordanka Jurukova (Anm. 

i - Q, 3317 

231) zu, so kllnnte man annehmcn, daO Kallatls als Verbiln
deter des Mithradates dureh diese Priigungen die skythi
sehen Machthaber zu bezahlen versuchle, um sie auf dia 
Seite des Konigs vom Pontus f(egen die Romer zu zlehen. 
Goldstater aus Kallatis tragen ln dieser Zeit an Stelle des 
O.bllchen Alexander - oder Lysimachos-Kopfes das Bildnls 
des Mitbradates (B. Pick, a.a.O., wie Anm. 13, S. 64, 91-92 
und Kat. Nr. 256- 266), was ohne weiteres auf die Tellnahme 
der Stadt an der vom pontischen Konig unterbauten Liga 
hinweist (dazu D.l\I. Plppidi, D I D, 1, S. 269- 272 = I Greci, 
s. 136-139). 

2ao Vgl. dle m:p lo1xo1 aus elen lykisehen Inschrlften (vgl. 
M. Worrle und I. Hahn, wie Anm. 172) oder die 7tp6axwpoL. 
(im Gegensatz zu 7toA'i:Ton oder yewpyo l) in den In
schriften aus Didyma : A. Rehm, Didyma, 2. Die Inschri(ten, 
Berlin, 1958, Nr. 392, Z. 4 ;  395, Z. 6 - 7 ;  396, Z. 4 ;  400, 
Z, 13 ; 401, Z. 3 ;  vgl. Syl/3., 1041 - Atlika. Zum Begriff 
7tp6axwpo� siehe auch I GB, 12, 43 (Odessos), Z. 6 (vgl. L. 
Robert, Rev. Phil„ 33, 1959. S. 181,  Anm. 5; H. Bengtson, 
Dte Strategie in der hel/entsttschen Zeii. Etn Beilrag zum 
antiken Staalsrechl, 2, MO.nchen, 1944, S. 311 - 312). 
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130 Alexandru Avram 28 

Ieh will clie A n nahme nicht durchi-;etzen, dal3 alle Befestigungen des Territoriums von bar
bai·bchen Stildnern verteidigt wurden. Manm;chaften von griechischen Epheben 238 oder „Bauern
solda ten ' '  in cler A rt der „Kleruchen " - wie mein Interpretierungsvorschlag von Diod. ,  20, 
2:) ,  1 ( siehe I,  1 ) ,  soweit er haltbar ist , andeuten wi.irde - sind ebenfalls annehmbar. 

Um clie qipo i.'.ipLoc gab es Siedlungen 2 37 ,  wo die Anwesenheit einer Agrarbevolkerung ange
nommen werden muB , die rechtlich auf einer niedrigeren Stufe stand und irgendwie an das qipou
p w v  gebunclen \V<ll'. Es wi.irde sich vor diesem in hellenistischen Konigreichen so oft vorkom
menden Bild 2 38 eriibrigen , zusătzliche Argumente anzufi.ihren. Jedoch mochte ich den oben 
zitierten uncl bisher in clieser Hinsicht auBer Acht gelassenen Passus aus Ps.-Skymnos 2 39 i.iber 
d ie µLyocae:c; '' EU 1l v:c; ah; Einwohner des Gebietes an der Grenze zwischen Skythen und Krobyden, 
d . h .  in der Si.iddohrudscha in Betracht ziehen . Der Begriff entspricht buchstăblich dem epi
graphisch i.iberlieferten µL �e)./,"flve:c; ( IO SPE, J2 = Syll 3. ,  495, Z. 17 B ) ,  wodurch einige Einwohner 
der olbianischen zwpa hezeichnet werden. Die einfache Cbersetzung durch „gemischte Hellenen" 
trifft nur z. T. zu. \\' ie die µt�o�ocp�ocpoL  in den fri.iheren Quellen, sollen die Mischhellenen eine 
Schicht bezeichnen, die auf einer rechtlich und sozial niedrigeren Stufe lag und die an der 
Grenze der zwpoc wolrnte 240• Ein Konig wie Skyles z. B. ,  obwohl halb Skythe, halb Grieche 
( Hclt . ,  4, 78) ,  wird nie µL�o�&.p�ocpo::; oder µL�EAA"flv benannt, eben weil die Bezeichnung, aul3er 
dem ethnischen , auch einen sozialen \Yert hatte. Nur niedrige Schichten der Landbevolkerung 
griechischer zw poc L gehorten in das Feld dieses Begriffes. Fur mich sind also die µ.Lyocae:c; "EAA"flVEc; 
aus der erwăhnten Stelle eigentlich wie die Tocupot  7totpo txo uvTe:c; in Chersonasos, die µ.t�en"'lve:c; 
in Olbia oder die oi  „ .�,1 xwpocv ye:cu pyo uv-re:c; in Herakleia Pontike (siehe IV, 1 ) ,  die niedrige 
Schicht der kallatianischen l\fo;chbe\·olkerung ( Geten , Skythen, Krobyden), die das Land be
baute und zudem unter der Fi.ihrung der rechtlich und sozial privilegierten „Basileis" die qipouptct 
verteidigte. So konnte ich mir auch erklăren, warum eine FeRtung wie die von Albeşti ( I ) ,  der 
Bauweise nac h ,  eine rein griechische Schopfung ist, dagegen das Material aus der Festung und 
der angehorigen Siecllung ein getisch, z .  T. auch skythisch gefărbtes Geprăge aufweist. Eine 
gewisse Selbstbewirtschaftung - die, wie bereits gezeigt wurde, auf der Basis der Amphoren
importe anzunehmen ist - entspricht wohl eben einer „Autonomie" im Verhăltnis zum Stadt
zentrum. 

2.  DEU UIHRI/3 DES KA LLA T I .4. S ISCHE,\° TERRI TORI VMS 

Unter elen delen Ortsnamen, die in literarischen oder epigraphischen Qucllen in der Umge
bung von Kallati s,  Rizone oder Dionyi-;opolis erwăhnt werden, gibt es einige, die im Gelănde iden
tifiziert wunlen ; claher die .Moglichkeit ,  sich auf die festen Punkte sti.itzend, weitere Vermutun
gen zur Lage der noch un8icheren zu �iufiern . 

Lăl3t man das zweifelsoh ne an cler Ki.istc,  u .  z w .  zwischen dem Kap Kalliakra und dem 
Kap Sabla liegende, doC'h unidentifizierbare Xymphaion 2 41 beiseite, begegnet uns als erste Ki.i
stensiecllung· cl«>s Kallatianer 'l'enitoriums Kocp(;")v ALµ � v . Die ălteRte Erwăhnung ist die Angabe 
rnn 'l'heopomp (a pud Steph . B�·z . ,  G Gl\l, 1 ,  339, ed . Diller ) : K�p o ::;  x�7toL ,  zcup lo v  0p�x"flc; 2u. 
Bemerkenswert ist clie Bezeichnung zcu p lo'1 ,  wa s wiederum auf eine befestigte Siedlung hinweist u3 • 
.A.us spăteren Quellen geht deutlieh henor, claJ3 cler Ort in der Gegend von Kap Sabla lag 244 • 
.Einzelne Funde aus hellenisti scher Zeit weisen auf eine dortige Siecllung hin 245• 

Andere Orte wenlen ebenfallg an der Ki.iste, aber nordlich der Stadt erwăhnt. Sur in ro
mischen Quellen bep:egnet A mla idin a .  Se. D1tr. E11r. giht folgende R eihe an : 10.  KocAAot't'tc; 
1 1 .  'Aµ.Aoc Lau ,1oc ( sic ) ; 1 2 . �„poc:-ovo ; 13 .  To µ.e: oc .  Eine i n  U rluchioi (neben Tomis) entdeckte 
Inschrift , rs::\I, 2, 266 = CIL, III,  1:3 7 43, erwăhnt einen ehemal igen Prătorianer thrakischer 
Herkunft , A u rfli us Dalen i  eJ· 1tieo A m laidin a .  Horhstwahrsc heinl ich ist der Ort im Dorfe 23 

236 I m  allgcmcincn P. V idal-Kaquct, Annalcs ESC, 23, 
1968, S. 94 7- 964 ; L. Rob!'rl, I-Iellenica, 10, 1955, S.  
283 - 292 (ii il<'r 7t"�p lrro),oL i n  attischcn Grcn zfestungen) .  

287 Dies wurdc durch sys lcmatischc Ausgrabungen in 
Alb!'şti (I)  fcstgcstcllt. 

23s l'. Briant, Klio, 60 , 1978, 1, S. 68 ; L .  Hobl'rt, Gnomon, 
42, 1970, 6, s. 598 - 603. 

239 Al.  Avram, Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, 
s. 81 -82. 

240 N.V. Safranskaja, VD I ,  1956, 3 ,  S. 3 7 - 48.  
2n Di!'su Ort w i r d  nur in d c r  Ahgr!'nzung von Dionyso

polis bezcugt (I, 3, C). Ein glciclmamiger Ort wird in cler 

zwpoc von Herakleia am Pontos belegt (W. Ruge, RE, 1 7, 
1937, s.u. 1\'ymphaion (5), 1 600). 242 Vgl . G. �lihailov, I GB, 19, S. 29. 

243 Zum Wert des Begriffes : L. Robert, Gnomon, 42, 
1970, 6, s.  588 - 589. 244 Arr., Peri pi. Pont. Eux.,  24 : cirro 81: Toµewc; de; 
Ka.)J,oc-.L\I 7t"6),L\I .XUoL ( se. -:pLttY.6aLOL (se. a't"a.8LoL) ' opµoc; 
vocua[v. ' Ev6€v8e d� Koc�wv ),Lµevoc oy8o'fixov't"ct xixl extt't"6v· 
xixl 1i y·� iv x•.Jx/,lfl -:oG ).Lµl'voc; Kixp(ix XAlJ�E:-:ctL. 'A71'o 
81: Kixpwv ).Lµevo� d� Ta:-:pixaLa.Boc a-:<i8toL ie:fxoaL xocl exix-:611. 
Vgl. Anon. Pcripl. Pon t .  Eux . ,  1 0 - 1 5  (ed. Diller, S. 136 ) ;  
Pomp. l\lcl . ,  2, 22 ; clazu G .  l\lihallov, a.a.O. 246 Vgl. I I I ,  2, g. 
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August (ehem. Tutladfak) zu suchen 246 , wo auch ein ri::imischer :Meilenstein mit der Angabe der 
Entfernung a Callatide entdeckt ·wurde 24 7 •  Der Name ist krobydisch 24 8 , daher ist es auch sicher, 
da.13 der Or t schon in hellenistischer Zeit bestand. 

Parthenopolis soll în spăthellenistischer Zeit eine bedeutende Siedlung im kallatianischen 
Territorium gewesen sein, da es in spătantiken Historien 249, die sich auf die sog. „Enmannsche 
Kaisergeschichte" berufen, neben Apollonia, Kallatis,  Tomis, Histria und Bizone unter den 7 2 - 71 
v. Chr. von Lucullus eroberten cinitates erwăhnt wird. Sonst taucht Parthenopolis nur bei Plin. ,  
Nat. hist., 4, 11 (18),  44,  als skythisches oppidum (vgl. V, 1)  auf. Seine wiederholt vorgeschlagene 
Lokalisierung in der Gegend von Schitu-Costineşti 250 halte ich fi.ir sicher, zumal hier bedeutende 
Alterttimer aus hellenistischer Zeit, schon seit der Mitte des 4. Jhs. v. Chr. entdeckt wurden 251 • 

Doch wurde bis zur Zeit keine HefeRtigung entdeckt, die dem Wortlaut der Berichte tiber den 
Feldzug von Lucullus hătte entsprechen konnen. Vielmehr scheint mir Parthenopolis ein Hafen 
und ein Handelsplatz gewesen zu sein, wie vielleicht auch Kocpwv ALµ�v. Erwăhnenswert ist auch, 
daB diese Siedlung einen �amen trăgt , der auch în der x.wpoc der herakleotischen Mutterstadt 
belegt wird 252 • 

Spătromische itineraria erwăhnen zwischen Kallatis und Tomis auch Stratonis ( = Kap 
Tuzla ? )  253• Der im Genetiv stehende Name fordert ein Determinativum, das hi::ichstwahrscheinlich 
turris hătte lauten mtissen 254 • Der griechische Name bewegt mich, einen hellenistischen �TpocTcuvoc; 
m'.ipyoc; 255 anzunehmen, wobei hier m'.ipyoc; im Sinne von „Ktistenwachturm" verstanden werden 
mu.13 256 (fi.ir andere Bedeutungen siehe V, 3) .  

Die bereib; zit.ierten (V,  1)  castella der Scythae aroteres sind auBer Parthenopolis, Gerania 
( = Krunoi) 257 und Aphrodisias 258 lzapaces : Libistos, Zygere, Rhocobae, Eumenia. Dasselbe gilt 
auch for den ebenfalls dort genannten Ort Heraclea, wo zweifelsohne eine andere Siedlung im 
kallatianischen Territorium zu sehen h;t, die den Namen der Mutterstadt erhielt. Jeder Versuch, 
uiese Orte zu lokalisieren, ist gescheitert ; man kann 111 . E. nur vermuten, da.13 sie eher im Hin
terland lagen . 

Im Hinterland lagen ebenfalls, u. zw. an der Grenze des limitierten Territoriums : xwµll 
KE . . .  , Ouoc/.. . . .  , ' Acr�o J..ooELvo l, �&.pos:c;, [xwµ"IJ �] . . . µu A'tJ, . . .  m'.ipyoc; und II[ . . . ]. 
Die einheimischen Gemeinden der 'Acr�o /..o os:Lvol und �&.poEc;, der Ort griechischen Namens . . •  

µ•J /,"IJ ,  verrnutlich auch der m'.ipyoc; bestanden schon seit hellenistischer Zeit, wăhrend Ouoc/.. • • •  

( = Val . . . ) eine ri::imische N eu griind ung ist. 
Eine gewisse Verwandtschaft mit der x.wpoc der Mutterstadt Herakleia wird von den Namen 

dreier Orte hervorgehoben : H eraclea, Parthenopolis und Nymphaion, wobei die zwei letzteren 
Namen tragen, die auch in der 'Hpocx/..s:cuT (c; belegt werden 259• 

Eine andere Verwandtschaft glaube ich landschaftlich vermuten zu ki::innen. In der unmit
telbaren Năhe von Kallati;,;, neben dem jetzigen Dorfe Limanu (siehe die Karte) befindet sich 
eine Hi::ihle, die bisher archăologisch nicht untersucht wurde, wo aber kiinstliche Interventionen 
sichtbar sind 260 • Nordi::istlich von Herakleia (Eregli) wurden drei Hohlen entdeckt und von Wol
fram Hoepfner untersucht, ·wobei die sog. Hi::ihle II mit dem bertihmten, von antiken Schrift
stellern erwahnten specus Acherusia identifiziert wurde, durch die, tler Sage nach, Herakles în 
die Unterwelt gestiegen sein soll, um den Kerberos ans Licht zu ziehen 261 • Irgendwo im Tale 
dieser Hi::ihlen sollte vermutlich auch eine Kultstătte des Herakles bestehen 262• Diese Lokali
sierung eines der Abenteuer des Helden auf dem Territorium Herakleias stand im Zusammen-

246 R. Vulpe, D ID, 2, S. 206. 
247 Gr. Tocilescu, AEM, 8, 1884, S. 26- 27, Nr. 2 = 

= CIL, I II, 7616. 24B V. Befovlicv (wic Anm. 45), S. 67 - 70 ;  vgl .  R .  Vulpe, 
RESEE, 2, 1964, 3 - 4, S. 677. 

249 Eutr., 6, 10 ; Ruf. Fcst. ,  9 ;  lord . ,  Rom . ,  221. 
21io Siehe Anm. 102. 
Z&l Siehe I I I ,  2, c und Anm. 104 - 106. 
21;2 Parllienoupo/is (Plin., Nat. liist. ,  5, 148 ; vgl. Konst. 

Porph. Them . ,  1 ,  27 ed. Bekker ; vermutlich mit Ifo:p6e:v((X 
xwµ.1j identifizierbar. D. Asheri (wie Anm. 165), S. 16,  
Anm. 26,  sicht in der Herleitung des Namens von der Arte
mis Parthenos einen miiglichen milesischen Ursprung. Abcr 
die Parthenos im Pontosgebiet hat „mit Milet nichts zu 
tun'', so N. Ehrhardt (wie Anm. 3), S. 149. 

253 Scut. Dur. Eur., 12 ;  Tab. Pcut.,  8, 4; Geogr. Rau. ,  
4, 6,  47. 

254 J .  Wciss, Die Dobrudsclia im A ltertum, Surnjewo, 
1 91 1 ,  S. 69 ; P. Nicorescu, BCMI, 8, 1915, S. 72 ; R. Vulpe, 
D ID, 2, S. 205, Anm. 131.  Dagegen : A. Aricescu, Pontica, 
8, 1975, s. 322. 

:u;;; S trah. ,  1 6, 2, 27, bcrichtet, daD diescr der ăllcre 

Name von Caesarea Stratonls war ; dazu Al. Avram, Gh. V.  
Nistor, SCIVA, 33, 1982, 4, S.  372. 256 Beispiele bei Strab.,  17, 1, 6 (Ă gypten) ; 17, 3, 22 
(Kyrene) ; Anob. beli. Hisp . ,  8, 2 ;  T. Liu. ,  23, 19, 6 (Spanlen 
und Afrika). Archiiologische Belege bel H.A. Ormerod, 
Annals of Archaeology and Anthropology, 1 1 ,  1924, S. 
31-36;  A. Bon, BCH, 54, 1930, S. 147- 194 (Thasos) ; 
C. Fredrich, Ath. :Mitt., 31,  1906, S. 99 - 128 (Skiathos und 
Peparethos). 

207 Ausfiihrliche Belege und Llteratur bel G. Mihailov, 
I GB, JZ, S. 4 9 - 51 .  

258 V gl. Theoph. Conf., a .  5-1 5 ;  dall Aphrodlsias in der 
Năhe von Dionysopolis lag, d.h. dort, wo es von Plinius 
angesetzt wird, und nicht woandcrs, geht deutlich aus der 
Horothesia von Dionysopolis hervor; vgl . K. Banev, M.P. 
Dimitrov (wie Anm. 21), S. 36. 2:;0 Vgl. Anm. 241 und 252. 

2•° Freundliche Mitteilung von Dr. Ing. Mircea Chiriac. 261 \V. I Iocpfncr, Topographisclie Forschungen, in For-
schungen an der .Vordkiiste Kiei11aslens, 1 (wie Anm. 1 65), 
S. 40 -46 und Abb. 1 -3 (ausfiihrliche Bcschreibung und 
Qucllcnangabe). 

282 Ebd., S. 46. 
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hang mit der Bestrebung der Herakleoten, allmăhlich den Halbgott als Ktistes ihrer Stadt 
durchzusetzen, wobei Lokalheroen, wie Idmon oder Agamnestor aus der Argonautensage ver
drăngt wurden 26a . 

DaB Herakles zu den Hauptgtittern von Kallatis gehtirte, wenn er sogar nicht die aller
wichtigste Gottheit war, ermittelt sich durch die Miinzen 264 sowie durch einige Inschriften. Das 
erste epigraphisch erwăhnte Heiligtum in Kallatis ist ein h:po" -ro l> ' HpixxMoi; 265• In rtimisch
Zeit werden eoLVIX'!IXL des • H p ixx/..�i; A/..e � [xixxo :; 266 sowie eine cruvo aoi; der Herakleoten erwăhner 
die einen ' H pixx/..�:; <l>0tpixvydni:; verehren267• Diese letztere Epiklesis wurde schliel3lich so inter
pretiert, als wăre Herakles der Beschiitzer der qicX.pixy� ( = ripa) gewet>en , u.zw. der rtimerzeit
lichen ripa, Thraciae 268• Ich glaube jedoch, dem Worte <pcX.pixy � năher zu folgen, wenn ich mit , 
„Schlucht" iibernetze 269• Die Schlucht ktinnte das wilde Tal des Baches sein, der in den Man
galia-See miindet und wo auch die Limanu-Htihle entstanden ist. Somit wăre m.E. ' H p ixx/..�r; 
<l>ixpixvydni:; der von einer herakleotischen Gemeinde verehrte Held der Schlucht .  wie der Herakles 
des Acheron-Tals aus dem l\Iutterlande. Es kann sich um einen sehr alten Kult handeln, de1-
von den Herakleoten bald nach der Grundung der Stadt eingefiihrt wurde. Trifft diese Ver
mutung zu und angesichts meiner friiheren topographischen Ausfiihrungen (II, 3, C), so mochte 
ich diesse Tal mit dem umstrittenen K "l)p�ix't'Lt; ( Kixp�1Xw; ) identifizieren lassen. 

Im Lichte der inschriftlich oder literarisch iiberlieferten Angaben lassen sich manche An
haltspunkte fi.ir den Umril3 des kallatianischen Territoriums herausstellen. Fi.ir ău13erste Punkte 
halte ich Stratonis turris ( ( I:-rpcX.-rwvo:; 7tupyoi;)  im Norden und K1X pwv ALµ.�v im Siiden. Ntirdlich 
von I:-rpcX.-rwvo:; 7tupyo:; ( = Kap Tuzla n lag Tomis 270, das in hellenistischer Zeit eine bescheidene 
Rolle spielte und vermutlich um eine kleinere xwplX verftigte. Am besten kennt man das 7t1Xp1X/..[ov, 
den Kustenstreifen, weil er angeblich sehr dicht besiedelt war. 

vVas die Grenze nach Westen anbelangt,  glaube irh, dal3 es methodologisch nicht gewagt ist ,  
nach natiirlichen Grenzen z u  suchen, die i m  Einklang mit archăologischen Funden stehen miissen. 

Beginnt die Grenze in der Năhevon Kap Sabla( = Kixpwv /,Lµ�v), somii13te sie etwa 
liber Tvărdica 271 zum erwăhnten Tal ( = K1Xp��-:-Lt; ) verlaufen, wobei die Festungen im Bereich 
von Coroana und Albeşti archăologische Festpunkte darstellen. Eine andere nati.irliche Grenze 
ist das zur Zeit trocken gewordene Tal, das in den 'fechirghiol-See (im Norden) miindete. Die 
Grenze zwischen diesen beiden Tălern lăl3t sich allerclings nicht ermitteln ; doch halte ich es 
fiir wahrscheinlich, da13 die hellenistischen Siedlungen von Pecineaga, Dulceşti, Moşneni usw. 
mit einbegriffen wurden (siehe die Karte). 

Dieses Territorium umfal3t am Rande clie r.p6crzwpoi; mit den vermutlichen Peritikenge
meinden, mit den getisch-krobydischen Dorfern der „gemischten Hellenen" usw. (vgl. V, 1 ). 
Nur der Kern um die Stadt ist katastriert worden. Dort lagen offenbar die x/..�po L und die 
Gehtifte der Kallatianer ( dazu V, 3).  

3 .  DIE z),�poL 

Das kallatianisehe Kataster kann freilich nicht rekomtruiert werden, wie es sonst in He
rakleia-Siris (3.  Jh. v. C'hr. ) 272 oder Larissa (Anfang 2. Jh. v. Chr.) 273 auf Grund der inschrift
lichen oder in Chersonasos, Kalos Limen (Ende 4. Jh. v. Chr. ; siehe IV, 2) ,  Metapont (Mitte 6,  
Jh. v. Chr. ) 274 oder Agde (hellenistische Zeit) 275 auf Grund der archaologischen Belege oder 

263 Ausfiihrliche Eriirterung bei N. Ehrhardt, Vortrag 
Yani 1990 (wie Anm. 1 65), :Manuskriplseiten 1 8 - 20 .  

264 Darstellung des llerakles aur kallatianischen ;\liinzen 
aus der friihesten Priigung : B. Pick, a.a.O. (wic Anm. 13), 
Kat. Nr. 1 9 6 - 206 und Taf. I ,  1 7  (vgl. S. 87). 

m A. Aricescu (wie Anm . 1 8) ,  Z. 9 - 1 0 cler Inschrift .  
268 Unedierte Inschrift aus :\langalia (freundliche :\11Ltei

lung N. Cheluţă-Georgescu). 
m A. Rădulescu, SCIV, 1 4 ,  1 963, 1, S. 84 - 89 = Soi 

monumente epigra(ice din Scyl11ia Minor, Constanţa, 1964, 
S. 148 - 1 53 .  Verbesserte Lesung : J. und L. Robert, Bf: 
1 9 64 ,  S. 1 94 ,  Nr. 290, und Al. Suceveanu, Wissenschaftliche 
Zeitschrift dcr Humboldt-l "niversitiH zu Berlin, Ges.
Sprachw. R., 31, 1982, 2 - 3 ,  S .  '.!91 - 292. 

288 Al. Suceveanu, a.a.O.,  unter Derufung auf die von 
N. Gostar, in .4.kten des \"/. /11ter11 a/iona/e11 /(ongre[Jes (iir 
grlechische und /aleinische Epigraphik ( = Vestigiu, 1 7) ,  
Miinchen, 1973, S. 485 - 486, publiziertc lateinischc Wid
mung an Hercu/es ripensis von Tropaeum Traiani. 

26" L SJ, s.u. cpiip1Xy!;. Dazu auch J. und L. Robert, a.a.O. 
(Anm. 267) : „Ainsi le dieu adore par celte association Hait 
l e  dieu principal de Callatis ct son fondatcur, et il tirait son 
epithete du lieu de son sancluaire ; on peut conclure qu'un 

lien de Callatis s'appelait • le Ravin » ,  <l>iipocy�. Aux connais· 
seurs de la topographie locale de le situer" (was ich eben 
versuche) .  Zum Kult des I-Icrakles im Territorium von Cher
sonasos : A.N. S ceglov, Krym, S. 125 und Abb. 65 ( I I )  und 66, 

2�0 Vgl. :Mcmn . ,  F. Gr. llisl . ,  I I I  B, fr. 13 (21), mit der 
Erliiu terung von D.:\I . Pippidi ( I ,  1 ) .  

211 Dazu die romerzeitliche Inschrift iiber dic fines terrl
lorii Cal/atianorum (Anm. 35). 

272 Ausfiihrlich dazu Arriana l)guzzoni, Fr. Ghinattl, 
Le lavo/e greche dl Erac/ea, Rom, 1968. 

273 Fr. Salviat, CI. Yatin, a.a.O. (wie Anm . 196), S. 
247 - 262 ; siehc abcr auch Chr. Habicht, Eine h el/enfştisehe 
Urkunde aus Larissa, in V. Milojcic, D. Teocharis, Deme
lrias, 1, Bonn, 1976, S. 1 5 7 - 1 73 (= SEG, XXVI,  672- 676), 
der dic Theorie vom Kataster ablehnt und vielmehr darin 
die Grundeigentiimer des Heiligtums von Zeus Eleutherios 
sleht, was aber fiir die hiesigcn Ausfiihrungen kelne Rolle 
spielt. 

m D. Adameşteanu, RA, 1967, 1, S. 3 - 38 ;  ders. (wle 
Anm. 1 76), S. 49 - 61 ; D. Adameşteanu, CI. V atin, CRAI, 
1 9 76, S.  1 1 0 - 123 ; vgl. G. Uggeri, La Parola del Passato, 
1 21, 1969, s. 51 - 71 .  

275 :Monique Clavel-Leveque, Klio, 64, 1982, 1 ,  S.  21 - 28 . 
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luftphotographischen Unteruschungen moglich war. Doch gibt es einen i.iberraschenden Anhalts
punkt, den ich im folgenden behandeln mochte. 

Eine N achzeichnung des Grenzverlaufs zwischen den Grenzsteinen 20 und 25 - den ein
zigen, zwischen denen die Abstănde erhalten geblieben sind - ist in Abb. 1 zu betrachten. Die 
Grenzsteine lassen ein Rechteck mit den Seiten 2400 x 2000 pedes 
konstruieren. Das Verhăltnit 2000 :2400 ergibt 5 : 6, das vorzugsweise 
von den griechischen Stadt- und Landhăusern benutzt wurde 276• 

Doch făllt mir dieses Verhăltnis eher auf, weil es als 4 X 100 x 
X (100 X 120) Fu.13, d.h. a ls 4 x 100 schoinoi interpretiert werden 

kann. Der schoinos ist das Hauptma13 , das în der von den Tafeln 
aus Herakleia-Siris i.iberlieferten Bodenaufteilung auftritt 277• Unser 
Rechteck betriige nun 400 Flăchenschoinoi 278 oder 8 Flăchengyai (1 
gyas = 50 Flăchenschoinoi, die gro13te Ma13einheit, die in Herakleia
Siris begegnet) oder wohl 480 plethra (1  plethron = 10 OOO Qua
dratfu.13) .  Xatiirlich war dieses Rechteck nur eine i.ibergeordnete 
Feldvermessungseinheit ; es bestancl seinerseits aus kleineren Ein-
heiten. Mit Ri.icksicht darauf, da13 in der griechischen \Velt das Ei
gentum eines mittleren Gehoftes um 40 -60 plethra betrug 279 und 
daJ3 in der xwpix von Chersonasos die 420 X 630 m oder 210 X 420 m 
gro.13en Rechtecke aus 6, bzw. 2 Quadraten von 210 x 210 m be
stehen ( :::::: 4,5 ha) 280, halte ich im vorliegenden Fall eine Einteilung 
in 8 kleinere Rechtecke fiir annehmbar (Abb. 2) ,  wobei jedes davon 
600 x lOOO Fu.13 betmgen wi.irde, d.h. 60 plethra=50 Flăchenschoinoi. 

24 �---+----1 

23 cp-----+-� 

22 21 20 

o 1000 2000 3000 
l=o I I I 

Es sei hier betont, daf3 diese Rekonstruktionen einen stark Abb. 1 Das kallatianische Kata
hypothetischen Charakter aufweisen ; d.h. aber nicht, da13 die ster um die Grenzsteine 20-25. 
sich daraus ergebenden Fragen zu vermeiden sind. Eine erste 
davon bezieht sich auf das Duodezimalsystem. Ein „historischer" Anla13 dazu wăren die 60 
Hundertschaften aus der Mutterstadt Herakleia am Pontos nach der Reform, die ich bereits 

Abb. 2 Vermutliche Einteilung des Rcchtccks 
um die Grenzstc ine 21 - 23 in  k/croi von 
600 X 1 OOO FuLl = 60 p/clhra = 50 Fli:ichen-

schoinoi .  

23 

22 21  

270 Th . D .  Boyd , M . B .  Jamcson (wic A n m .  1 76), S.  333. 
277 Arriana l 'guzzoni, Fr. Ghinalti, a.a.O„ S .  91 - 92, 

1 72 - 21 1 ; Th.D. Boyd, :\I . l i .  Jamcson, a . a . O „  S.  335.  
278 Hier mcinc ich Flăchenschoi11oi von 1 00 x 1 20 FuLl, 

nicht die quadratischcn sc/roinoi vo11 1 20 x 1 20 FuLl. Fiir 
rechtcckige Flăchcneinhcitcn sichc auDcr dcm Fall vo11 
l lerakleia-Siris : Kcrkyra \frlaina, 4. Jh . v. Chr. (D. Ashcri, 
wie Anm. 1 76, S. 1 5, 22, 28 ; Fr. ( ; .  :\Jaicr, Gricchischc 1Ha11cr
baui11schriffen , Heidelberg, 1 ,  1 939, l'\r. 57), wo die genan11ten 
Grundflăchcn von 3 und 4, 5 p/c/lrra als \'iclfaches von „a 
1 ,  50-plethra lot of 100 by 1 50 fccl" intcrpretiert werden 
(Th.D. Boyd, M.ll .  Jameson, a.a.O„ S. 336) ; Rllodos, Ende 

200 !.OO 600 Fun 
I I =i 

5. Jh.  '" Chr. (insu/ac von 1 00 X 150 FuLl ;  I. Kondis, Ath. 
'.\1itt„ 73, 1958, S. 148 - 1 49 ; vgl. W .  1-Ioepfner, E .-L.
Schwandncr, wie Anm .  1 75, S. 21 - 26 - Kap. unter Mitwir

kung von Gr. Konstantinopoul os - und 252, Abb. 251 ) ;  
I lalicis, 6 .  Jh. '" Chr. (Th . D .  Boyd, l\LH .  Jameson, a.a.O„ 
S.  339, ca. 101 X 350 Fun ;  vgl . GrundriCl,  Abb. 1 - 2, S.  
330 - 331) ; Milet (W. I locpfner, E .-L. Schwandner, a.a.O„ 
S. 7 - 1 2  und 252, Abb . 251 ; hicr tretcn auch insu/ae auf, 
die clas \'erhăltnis 5 :  6 aufweiscn). 

210 A .B. Cooper, Class . Journal, 73, 1977- 1978, S. 
168 - 1 70. 

zso A.K. Sceglov, Krym, s. 86-· 101. 
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(IV, 1 )  erwahnt habe, wo die Kombination zwischen dem Dezimal- (100) und Duodezimalsystem 
(60) zum Ausdruck kommen wiirde. Was die Feldvermessung als solche anbelangt, so glaube 
ich auch fiir die Moglichkeit Raum zu finden, da13 das System auch in Chersonasos benutzt 
wurde. Ich habe schon erwahnt, da13 die Quadrate von Chersonasos als 50 Plethren-Flachen inter
pretiert wurden (vgl. IV, 2 ) ,  wobei die Seite 707 Fu13, wăhrend die Diagonale ein „rundes" 

Fz I 

I 
F 1  

F3 
. 

.. 

MaB von 1000 Fu13 betriige. Doch halte ich es gleichwohl f.tir 
moglich, dal3 umgekehrt die Seite, nicht die Diagonale auf das 
Modul hătte hinweisen konnen. Anla13 dazu gibt mir das in der 
Mutterstadt festgestellte Modul von 35 m ("wobei 210 =6 x 35 m)281• 
Auch hătte ich 120 Ful3 (nicht 100 Fu13 oder ein Vielfaches 
dieses l\fa13es) als Yermessungseinheit erwartet, wie vorher auch 
Aleksandra W�sowicz vorgeschlagen hatte 282• Trifft diese Yer
mutung zu, so hăt te man mit 210 m � 720 Fu13 283 = 6 x 120 
Fu13 zu rechnen und dann wiirden die Quadrate 6 x 6(120 Fu13)2 =36 
Quadratschoinoi betragen. Das Ma13 36 ist, allerdings in plethm, 
bei dem Kataster von Agde, einer Grundung Massalias in 
Sudfrankreich 284 und im Falle des rhodischen Stadtgrundri13es 
festzustellen 285• Der einizige Unterschied zwischen Kallatis und 
Chersonasos wăre uann, da13 man im ersten Falle rechteckige 
schoinoi (100 x l20 Fu13) ,  im zweiten dagegen qu adratische schoinoi 
(120 X 120 Fu13) benutzte ; nur die ersteren sind auf plethra (50 
schoinoi = 60 plethra) 286 reduzierbar. 

21 
Die Erwăgungen zum 2400 x 2000 Fu13 gro13en Rechteck 

erschopfen aber n icht die von diesem Teil der Kallatianer Limi-
20 tation aufgeworfenen Fragen. Der Abstand zwischen den Gren-

zsteinen 20 und 21 betrăgt 1000 Fu13 ; dabei mu13te die entspre-
0 200 400 600 FulJ chende Lănge 22 -23 von 2000 Fu13 zur Konstruktion ei nes 
1. 1 1 ::::J Rechtecks von 1000 x 2000 Fu13 beitragen (Abb. 3) ; somit haben 

Abb. 3 Vermutliche Elnteilung 
des Rechtecks um die Grenzsteine 
20 -21 in : 

wir ein Rechteck von 2 x 100 Plethren =4 x 50 Plethren = 8  x 25 
Plethren. 

a) 2 kleroi x 100 plelhra (F 1) ; 
b) 4 kleroi x 50 plethra (F 3) ; 
c) 8 klerol x 25 plelhra (F3).  

Der dritte Fall wăre ein Quadrat von 2000 x 2000 Fu13 = 
= 4 x 100 Plethren = 8 x 50 Plethren = 16  x 25 Plethren und 
der vierte ein Quadrat von 1000 x 1000 Fu13 = 100 Plethren= 2  x 
X 50 Plethren = 2 x 25 Plethren. 

Diese Fălle,  von denen der erstgenannte durch die Limitation so gut wie bezeugt ist, ver
weisen auf das Dezimalsystem. Somit wird die Frage angeschnitten, ob diese Koexistenz des 
Duodezimalsystems 28 7 mit dem Dezimalsystem in der hellenistischen Feldvermessung in KallatiR 
wirklich annehmbar ist. Darauf mochte ich an erster Stelle antworten, da13 ich a priori die 
durch eine romerzeitliche Urkunde belegten lJberreste einer hellenistischen Lanclvermessung als 
Resultate verschiedener Bodenaufteilungen halte. Einige x),:ţjpo � sollen ălter, die anderen da
gegen jiinger gewernn sein ; die ălteren wurden mehr oder weniger Yon den griechischen, danach 
romischen Felmessern verăndert, bzw. an neue Forderungen angepa.13t. Zweitens mochte ich 
anfiihren, da13 es auch epigraphische Belege fiir das zeitgleiche Bestehen von Landparzellen 
gibt, deren Flăchen în den beiden Systemen ausgedruckt werden miissen ; so z.B. weist das 
schon erwăhnte Kataster Yon Larissa vornehmlich x:A:rjpo L von 25, 50, 100, 150, 225 Plethren 
auf, doch gibt es womoglich auch einen Flăcheninhalt von 60 Plethren 288• Das zeigt erneut, 
da13 Spekulationen zum ionischen, bzw. dorischen System cler Feldvermessung oder Stadtbau
planung von Anfang an gescheitert sind 289 ;  vielmehr soll die eigene Praxis und das Spezi
fikum jeder Stadt die Haupt-rolle gespielt haben. 

281 W. Hoepfner, E.-L. Schwandncr, a.a.O., S. 4 .  
282 Aleksandra Wşsowicz, MEFRA, 84, 1972, 1 ,  S. 226. 
2113 Mit dem „idealen" attischcn FuD (0,2946 m) wliren 

210 m 712, 83 FuD gleich (0,99 % Irrtum). 
284 l\Ionique Clavel-Leveque, a.a.O. 

2as I .  Kondis, a.a.O., S. 146. 
2sa Zu den ve1 schiedenen Verhiiltnissen zwischen den 

MaDen : F. Hultsch, Griechiscl1e und romische }lfetro/ogie2, 
Berlin, 1882, S. 669 ; A. Segrc, Metrologia e circo/azzione 
monelaria degll antichi, Bologna, 1 928, S. 145 - 147  (apud 
A. Uguzzoni, Fr. Ghinatti, a.a.O., S. 181 - 182) ; Ursula 
Heimberg, a.a.O. (wie Anm. 88), S. 288 und 295, Anm. 32; 
Abb. 1 2  (S. 289). 

&87 Hier muD auch der Fall eines „langen" Rechteckcs 

,·on 1000 X 2400 FnD = 2 X 100 Fllichenschoinoi ( = 240 
p/ethra = ·1 X 60 plelhra ) in Detracht gezogen werden. 

288 Chr. Habicht, a.a.O., (Ex. A =  SEG, XXVI, 672) ; 
vgl. Th. D. Boyd, M . H  . .Jameson, a.a.O„ S. 337. 289 F. Castagnol i ,  Arch. Classica, 15, 1963, 2, S .  193, 
Anm. 57, glaubt ,  daJJ „sarcbbc opportuno ricercare se l'uso -
frequentcmente accertato nelle planimetric ippodamec -
dell'aclus ( = 120 picdi) sia peculiare de! mondo ionico (che 
aveva stabilito una divisione duodecimale dcllo spazio, 
contrariamentc ai Dorichc usavano la divisione decimale". 
Dagegcn kann man F.  Castagnoli bcipflichten, wcnn er 
den Ursprung dcr rtimischcn cenlurialio in der Praxis grie
chischer Architcktcn und Feldmesscr aus den Stiidtcn Siidita
liens sieht (Arch. Classica, 20, 1968, 1, S. 1 23 - 124). 
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Leider ignoriert man den Fuf3 , der in Kallatis benutzt wurde. vVichtige Monumente aus 
der hellenistischen Stadt sind nicht publiziert worden ; dasselbe gilt auch fiir das <p p o up w v  von 
.Albeşti , wo man im Moment nur i.iber einen kleinen Plan verfi.igt (III, 1 ) .  Die vermutlichen kal
latianischen Grundeigentiimer von 25, 50, 60, 100 Plethren usw. wiirden im Falle eines „idea
len" attischen Fu.13es (0,2946 m) 290 bzw'. 2,17 ; 4,34 ; 5,20 ; 8,68 ha betragen 291• 
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Uber Gehăfte auf den kallatianischen x)..'ljpo� gibt es im himmelsgro.13en Gegensatz zur xwpix 
von Chersonasos iiberhaupt keinen archaologischen Beleg, was zweifelsohne blo.13 eine Li.i.cke der 
Feldforschung darstellt. Ein epigraphischer Beleg mag der in der limitatio, Ex. E,  erwahnte 
pyrgos sein 292• 

290 Der attische Fu.f.I sctztc sich im 1-lellcnismus durch 
und wurde von den Romern iibernommcn (\:V. Hocpfner, 
E.-L. Schwandncr, a.a.O . ,  S. 277, Anm . 43). 

291 Fiir wcrlvollc Ratschlăge bctrcffs der ]n lcrprc lic
rung des kallalianischen Katasters bin ich Dr. Arch. l\lonica 
Mărgineanu Cârstoln sehr zu Dank verpfl ichtet .  

292 Zu m)pyoi; als Gehăft, Gutsbof, Wirtschaftsgebi:iude 

usw. siehe F. Preisigke, Hermes, 54, 1 9 1 9, 4, S. 423 - 4 3 2 ; 
Ed. Meyer, Hermes, 55, 1 920, 1 ,  S. 1 00 - 102 (vgl. S. 334 -
336) ; J. I-Iasebroek ,  Hermes, 57, 1 9 22, 4 ,  S. 621 - 623 ; 
. J .  I-I. Young, Hespcria, 25, 1 956, 2, S. 1 22 - 1 4 6 ;  dcrs., 
AJA, 60, 1 9 56, 1 ,  S. 5 1 - 55 ;  .J . Pecirka, a.a.O. (wie Anm. 
1 93), S. 1 1 3 - 1 57. 1111 allgemeinen : Maria 'ovicka, Les 
maisons a tour dans le monde grec, �'arschau-Danzig, 1 975. 
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4. Z USA MMENFASS UNG 

So unvollstăndig wie unsere Kenntnisse auch seien, lassen sich jedoch m.E. einige Ge
meinziige der Territorien dorischer Kolonien im Pontos-Becken herausstellen. 

1 .  An erster Stelle ist es ersichtlich, da13 die ersten Siedlungen nur als kleine Vorposten 
angesehen werden diirfen, die vornehmlich zu Handelszwecken gegrundet wurclen. Milesischcr 
Beitrag mul3 in der friihesten Phase in Herakleia Pontike, Chersonasos, womoglich auch in an
deren Făllen angenommen werden. Erst in einer zweiten Etappe, nach der Vergr613erung der 
Kolonistenzahl, findet die Einrichtung der xwpot statt 293• In Mesambria gibt die tTberlieferung 
zwei Kolonisationswellen an, in Herakleia folgten den MileRiern die Megarer, wăhrend in Chcr
sonasos - wo die ăltesten, womoglich auf eine milesische Anwesenheit zuriickzufiihrenden Funde 
ins 6. Jh. v. Chr. gehOren - die Herakleoten gegen Ende des 5. Jhs. ein eniporion grti.nden 2ei_ 

wobei die xwpot erst nach 2-3 Generationen eingerichtet wird. In Kallatis gibt der archăo10-
gische Sachverhalt zu verstehen, da13 die Landnahme des Agrargebietes um den Anfang des 
4. Jhs. v. Chr. angesetzt werden kann, d.h. mehr als ein Jahrhundert nach der Griindung der 
Stadt. 

2. Die Einrichtung der xwpot bekleidete den Charakter einer Expansion. Das Land wurde 
etappenweise infolge kriegerischer Handlungen besetzt, wobei Mariandyner, Tauro-Skythen oder 
Thraker verdrăngt, bzw. unterworfen wurden. Da die ersten Beziehungen zwischen Milesiern 
und Einheimischen eher friedlich gewesen zu sein scheinen, entstiinde anscheinend ein Gegen
satz zwischen der Praxis der milesischen undder der megarischen Kolonisation ; ich glaube je
doch, da13 die Erklărung vielmehr in dem Umstand zu suchen ist, da13 im Falle cler milesischen 
Kolonien die xwpotL im allgemeinen von Anfang an eingerichtet wurden (d.h. im 6. Jh. v. Chr.),  
in einer Zeit, wo die einheimische Bevolkerung - das gilt wenigRtens for die Skythen und Thra
ker an der Nord- bzw. Westkiiste des Pontos - politisch und militărisch noch eine bescheidene 
Macht innehatte, wăhrend im Falle der dorischen Kolonien, da clas Eindringen ins Hinterland 
spăter anfing, der Widerstand der Einheimischen (so der inzwischen ansă13ig gewordenen Tauro
Skythen oder der staatlich organisierten Odrysen oder anderer Stămme am Rande dieses Staates) 
viei heftiger war. Der Gegensatz ist also m.E. zwischen zwei historischen Epochen und die sich 
ergebende Typologie betrifft vielmehr die Stellungnahme der Einheimischen, viei weniger die 
Handlungsweise der Griechen. 

3. Au13er der Landnahme des Agrargebietes hatte diese Expansion auch die Helotisierung 
gewisser Teile der bodenstăndigen Bevolkerung zur Folge. Die sich aus der l'Jberlieferung he
rausstellende Lage der Mariandyner mag als Archetypus fiir alle dorischen Kolonien des Pontos 
angesehen werden. 

4. Als Folge der gewaltsamen Landnahme und als Anzeichen der immer um;icheren Zu
stănde mu13 das reichlich in der xwpot von Chersonasos, viei weniger bis jetzt (archăologisch) in 
Kallatis und (schriftlich) in Herakleia und Mesambria belegte Bestehen von Festungen (qipouptix, 
-re:lx"IJ usw. ) im Territorimn gedeutet werden. 

5. Man vermeide jedoch den Schlu13, dal3 die Beziehungen zwischen Griechen und Nicbt
griechen auf einen ewigen Krieg reduzierbar wăren. Vereinbarungen, Vertrăge, die den Tribut 
regelten (so die ăµ.ot.oylix zwischen Mesambria und dem Konig Saclalas I), eheliche Bindungen 
usw. kommen auch in Frage. Auch scheint die Schicbt der Perioken in Herakleia oder die 0-
berschicht der skythiscben Adligen in Kallatis oder Chersonasos, gewisse Rechte erhalten zu 
haben, die ibre Mitglieder den griechischen Burgern annăherten. Gemeinsame Handlungen von 
Griechen und Nichtgriechen (so die Teilnahme der Thraker und Skytben auf der Seite der 
Kallatianer am Kriege gegen Lysimachos) scheinen mehr als ...-ereinzelte Ausnahmen gewesen 
zu sein. 

6. Die zwpixt der dorischen Kolonien im Pontos-Becken bestanden aus mehreren Ein
heiten : der stădtiscben :x.wpot (mit den xt.ljpot der Biirger, den „Territorien" der wichtigsten 
Festungen (in einigen Făllen nicht einmal zusammenhăngend mit der xwpix der Sta<lt, so z.B. 
Kalos Limen und Kerkinitis gegeniiber Cbersonasos) und der 7tp6crzwpoc; (dem Randgebiet). 
Es kommen <lazu besondere Fălle, wie die tributpflichtigen Gemeinden der Mariandyner (Hera-
kleotis) ,  womoglich wiederum Kalos Limen und Kerkiniti� (Chersonasos), Bizone (ob dies 
wirklich eine Griindung Mesambrias gewesen ist), Yerschiedene- Kiistenemporien usw. Weitere 
Forschungen in dieser Ricbtung konnten sich m .E. fruch1. bar erweisen. 

293 Ich mcinc hier dic xwpix i m  breiten Sinne; daJJ dlc verstăndllch. 
urspriingliche Siedlung wie jede menschllche Gemeindc 294 V. J. Kac, a.a.O. (Anm. 190), S. 97- 1 1 1 .  
\lm cin klcincs Agrargcbict a n  de:r Kiiste verfilgte, Ist selbst-
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7. Die stădtische xwpo: wurde iiberall katastriert. Was den Katastern von Chersonasos und 
Kallatis zu entnehmen ist, zeigt erstens eine demokratische Art und Weise der Handlung 295 -
was im vollen Einklang mit unseren Kenntnissen liber die demokratischen Einrichtungen der 
beiden Stâdte steht - und scheint zweitens ein gewisses, uns noch unzugângliches Verhâltnis 
mit dem typisch megarischen System der Hekatostyen zu verbergen 296• 

Eine Trias Herakleia am Pontos - Chersonasos - Kallatis, die sich u.a. auch durch die 
Ausarbeitung der Angaben zu ihren Territorien herausstellt, ist m.E. deutlich. Ob die Gemein
ziige, die ich hier hevorzuheben versucht habe, liber die Propontis bis auf Sizilien zu einem 
, ;megarischen" Typ erweitert werden konnen, wird sich nur durch eine Behandlung im brei
teren Rahmen feststellen lassen. 

196 Dics aber schlic!lt splitcre Rang- odcr Vermogcnsunter
schiede nlcht aus ; Gutshiife monumentalcn Ansehcns oder 
Familiengrăber um dieselben, wie sie von archiiologischen 
Dcnkmălem in der :xwpix von Chersonasos widerspiegelt 

werdcn (vgl. Anm. 200 -203), wciscn auf solche Erschei
nungen hin. 

ZBtl A. N. Sceglov (wie Anm. HJ7), S. 158 (fiir Cherso
nasos) ; dazu auch mcinc Erwiigungcn, Y, 3.  

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro




