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Das rumänische Gebiet der Dobrudscha, in antiken Quellen auch Scythia Minor genannt, 
das seit 46 u. Z. Teil der Provinz Moesia wurde, überlieferte uns zahlreiche griechische und 
lateinische epigraphische Denkmäler. Während aus den Küstenstädten größtenteils griechische 
Inschriften stammen, herrschen im Binnenland und an der Donau die lateinischen vor. 
Letztere, soweit sie bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts entdeckt wurden, sind in 
den vier Faszikeln des CIL III enthalten, während die in vielen Veröffentlichungen zerstreuten 
griechischen Inschriften noch in keinem Corpus zusammengefaßt worden sind.

Nachdem 1902 der letzte CIL III-Faszikel erschienen ist, wurden die archäologischen 
Untersuchungen in der Dobrudscha unter der Leitung von Vasile Pärvan und anschließend 
von seiner Schule mit erhöhtem Aufwand fortgeführt. Die epigraphischen Ergebnisse dieser 
Untersuchungen wurden hauptsächlich in folgenden Publikationen veröffentlicht: Analele 
Academiei Romane. Memorale Sectiunii Istorice (ARMSI) 1911—1915; Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice (BCMI); sowie in der Zeitschrift Dacia, die 1924 gegründet, mit' 
Band XI—XII (1947) aufhört, um 1957 mit einer neuen Serie (Dacia N. S.) fortzufahren, die 
zurzeit 22 Bände erreicht hat; Analele Dobrogei (AnD), I—XVIII, 1920 bis 1938; dann wäre 
noch Istros zu erwähnen, wovon nur zwei Hefte (1934) erschienen sind. Unter der Redaktion 
des Archäologischen Instituts erscheinen seit der Nachkriegszeit die schon erwähnte Dacia N. 
S.; Studii fi Cercetäri de istorie veche (SCIV) die mit Band 26 (1975) unter dem Namen 
Studii fi Cercetäri de istorie veche fi arheologie (SCIVA) fortfährt; Materiale fi  cercetàri 
arheologice (MCA) I—X, 1953—1973; wichtig ist noch die Zeitschrift der Geselschaft für 
klassische Studien, Studii Clasice (StCI) I—XVIII, 1959—1979, die ähnlich wie Dacia N.S., 
Beiträge in deutscher, frazösischer, englischer und in anderen Sprachen veröffentlicht; dazu 
noch die Pontica (Jahresheft des archäologischen Museums in Constantza) sowie Peuce (des 
Museums in Tulcea). Außerdem sind auch eine Anzahl Monographien erschienen, die hier an 
der geeigneten Stelle angeführt werden. Viele der veröffentlichten Inschriften wurden auch in 
der Année Epigraphique verzeichnet.

Infolge systematischer Ausgrabungen und Einzelfunde, besonders im Binnenland und an 
der Donau (bei Ulmetum, Tropaeum Traiani, Noviodunum, Barbosi, Dinogetia, Salsovia, 
Capidava, Sacidava, Durostorum) ist die Anzahl der lateinischen Inschriften, gegenüber dem 
Stand vom CIL III, etwa auf das Doppelte angewachsen. Somit wurden auch die Kenntnisse 
über Verwaltungsorganisation von Land- und Stadtgemeinde, über Wirtschaft, Kultur und 
Religion, über Grenzverteidigung und die Fasten der Provinz Moesien vertieft und erweitert.



Die überwiegend in Histria, Kallatis und Tomis entdecken griechischen Inschriften 
zählen etwa 1500 Stück. Die Ausgrabungen leiteten 1914, 1918—1924 Vasile Pärvan, 1927 
bis 1943 S. Lambrino (Histria), Th. Sauciuc-Säveanu, 1924—1940 (Kallatis) und seit 1949 bis 
heute die Mitarbeiter des Archäologischen Instituts, Bukarest, (Histria, und etwas später auch 
Kallatis) und des Museums in Constantza (Tomis und Kallatis). Da die Bibliographie der 
griechischen Epigraphik von D. M. Pippidi dem 4. Epigraphikerkongreß in Wien 1962 vor
gelegt wurde, werden wir uns hier auf die lateinischen Inschriften beschränken.

Eine Bibliographie der epigraphischen Literatur in Rumänien wird von I. Fischer in der 
Zeitschrift Studii Clasice auf dem laufenden gehalten. Außerdem soll hier noch auf den Be
richt von Em. Popescu über die Epigraphik der Dobrudscha anläßlich des 7. Epigraphiker
kongresses in Constantza (1977) hingewiesen werden (vgl. Actes du VIe Congrès international 
d’Epigraphie grecque et latine, Bukarest—Paris, 1979, S. 273—292),

Sammelwerke

V. Pärvan, Histria IV  (ARMSI, ser. Ill, t. III, mem. 2), Bukarest, 1916; idem, Histria VII 
(ARMSI, ser. III, tom. Ii, mem. 1), Bukarest, 1921; idem, Cetatea Ulmetuni, I—III, Bukarest, 
1912—1915 (ARMSI, ser. II, t. XXXIV, XXXVI und XXXVII); Gr. Florescu, Capidava. Mo
nografie arheologicä, Bukarest, 1958, S. 72—123; P. Merlat, Répertoire des inscriptions et 
monuments figures du culte de Jupiter Dolichenus, Paris—Rennes, 1951 (für Scythia Minor);
M. I. Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae, II, 1960 
(für Scythia Minor); I. Micu, CälÜuza vizitatorului in Muzeul regional al Dobrogei. Sectiunea 
arheologicä, AnD, XVIII, 1937 (Steindenkmäler im Archäologischen Museum in Constantza); 
Emilian Popescu, lnscriptiile precetti fi latinefti din secolele IV—XIII descoperite in Ro-' 
mania, Bukarest, 1976 (In Rumänien entdeckte griechische und lateinische Inschriften aus den
IV.—XIII. Jahrhunderten).

Monographien

R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobrudja, Bukarest, 1938; I. Stoian, Tomitana. Contri
buiti epigrafice la istoria cetäfi Tomis, Bukarest, 1962; D. M. Pippidi, Contribuii la istoria 
veche a Romäniei, Bukarest, 1958 (2, 1968); idem, Epigraphische Beiträge zur Geschichte 
Histrias in hellenistischer und römischer Zeit, Berlin, 1962; idem, Studii de istorie a religiilor 
antice, Bucarest, 1969; idem, Scythica Minora, Recherches sur les colonies grecques du littoral 
roumain de la Mer Noire, Bukarest—Amsterdam, 1975; A. Aricescu, Armata in Dobrogea 
romana, Bukarest, 1977.

Epigraphische Beiträge

V. Pärvan, Dcscoperiri nouä din Scythia Minor, Bukarest, 1913 (ARMSI, ser. II, t. 
XXXV); idem, Zidul cetäpii Tomi, Bukarest, 1915 (ARMSI, ser. II, tom. XXXVII); E. Dorufiu 
Precizäri topografice despre tinele inscriptii dobrogene, SCIV, 15, 1964, 1, S. 131—135; D. M. 
Pippidi, Emilia Dorutiu-ßoilä, Alexandra Stefan, Emilian Popescu, Colloque anglo-roumain 
d’épigraphie ancienne: les villes grecques de Scythie Mineure à l’époque romaine, in Dacia,
N. S., XIX, 1975, S. 141—182; Epigraphica. Travaux dédiés au VIIe Congrès international 
d’épigraphie grecque et latine, publiés par D. M. Pippidi et Em. Popescu, Bukarest, 19'77.

Prosopographie

D. M. Pippidi, Un nuovo prefetto del pretorio in un’iscrizione della Scizia Minore, Dacia, 
N. S., II, 1958, S. 249—257; idem, Beiträge zur römischen Prosopographie des III Jh., in 
Philologus, CI, 1957. S. 148—162; D. Tudor, O nouä inscriptie despre Q. Pompeius Falco, 
guvernator al Moesiei Inferioare, SCIV, II, 1951, 2, S. 159—164; R. Syme, Legates of Moesia,



in Dacia, N. S., XII, 1968, S. 331—340 (=  Danubian Papers, Bukarest, 1971, S. 213—224); 
Emilia Dorutiu-Boilä, Über einige Statthalter von Moesia Inferior, Dacia, N. S., XII, 1968, 
S. 395—408; J. Fitz, Die Laufbahn der Statthalter in der römischer Provinz Moesia Inferior, 
Weimar, 1966; D. M. Pippidi, Guvernator necunoscut al Moesiei Infermare intr-o inscriptie 
din Callatis, StCl, XII, 1970, S. 127—133 (=  Mélanges Marcel Durry, RÉL, 47 bis, Paris, 
1970, S. 311—319); Emilia Dorutiu-Boilä, M. Arruntius Claudianus praefectus classis et 
ripae Danuvii, StCl, XVII, 1977, p. 89—100.

Spätantike

I. Barnea, Quelques considerations sur les inscriptions chrétiennes de la Scythie Mineure, 
in Dacia, N. S., I. 1957, S. 265—288; idem, Les monuments paléochrétiens de la Roumanie, 
Città del Vaticano, 1977; Emilian Popescu, Das Problem der Kontinuität in Rumänien im 
Lichte der epigraphischen Entdeckungen, in Dacoromania, I, 1973, S. 69—77; idem, Die 
spätgriechischen Inschriften aus Kleinskythien, in Dacia, N. S,, XI, 1967, S. 163—-176.

Histria

Außer einer großen Anzahl griechischer Inschriften brachten die Ausgrabungen auch 
zweisprachige und lateinische Texte zum Vorschein. Von größter Bedeutung ist die unter der 
Bezeichnung »Horothesie des Laberius Maximus« bekannte zweisprachige Inschrift in der die 
unter Kaiser Traianus festgelegten Grenzen des ländlichen Territoriums sowie die aufgrund 
früherer, unter Claudius und Nero erlassenen, Statthalterbeschlusse bestätigten Vorrechte 
Histrias im Verhältnis zum Portorium Ripae Thraciae verzeichnet sind. Im Übrigen handelt es 
sich um Kaiserdenkmäler und Bauinschriften, die genauere geschichtliche Kenntnisse vermitteln; 
so gestattet eine unter Kaiser Gordianus, anläßlich der Instandsetzung eines alten hinfällig 
gewordenen macellum, gesetzte Inschrift, die von der Historia Augusta für 238 angegebene 
Zerstörung Histrias durch die Goten, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Aus ande
ren, in der Umfassungsmauer verbauten Inschriften, wurden die Namen der tribus der Stadt 
bekannt, sowie die Namen von Gemeinden aus dem Territorium (vicus Secundini, vicus 
Quintionis, vicus Arcidava) die von Geten und von Gemeinschaften der cives Romani und 
Bessi bzw. Lai bewohnt waren.

V. Pärvan, Histria VII, S. 22—106; idem, Dacia, II, 1925, S. 198—248; S. Lambrino, 
Dacia, III—IV, 1927—1932, S. 409; Histria. Monografie arheologicä, I, Bukarest, 1954, S. 
513—519; SCIV, V, 1954, S. 97; I. I. Russu, SCIV, VI, 1955, S. 75—84; St. Constantinescu,
SCIV, IX, 1958, 2, p. 349—355 (die Inschrift von Gtrliciu); I. I. Russu StCl, II, 1960, S.
361—364; D. M. Pippidi, StCl, VI, 1964, S. 331—339; idem, Acta antiqua Acad. Seien! Hung.,
10, 1962, S. 219—224; E. Dorufiu, SCIV, 15, 1964, 1, S. 132; A. Suceveanu, Peuce, II, 1971, 
S. 155—166; idem, RRH, XIV, 1975, 1, S. 111—118.

T e r r i t o r i u m .  Vicus Secundini : V. Pärvan, Histria VII, S. 96—106; idem, Dacia,
11, 1925, S. 241; S. Lambrino, Le vicus Quintionis et le vicus Secundini de la Scythie Mineure,
Mélanges de Philologie, de Littérature et d’Histoire ancienne offertes à J. Marouzeau, Paris, 
1948, 319 sqq.; D. M. Pippidi, SCIV, IV, 1953, 3—4, S. 796—801. — Nistore§ti: D. M. Pippidi, 
StCl, XIV, 1972, S. 210—213. — Pandurul; D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 594. — Sarichioi -
Capul Dolojman; V. Pärvan, Histria IV, S. 563, 681, 583. — Vadul (Vicus Celeris): D. Tudor,
MCA, II, 1956, S. 594.

Tomis und Territorium

Die meisten Inschriften, griechische, lateinische und zweisprachige, sind hier zufällig oder 
bei Rettungsausgrabungen entdeckt worden. Ihre Mehrheit stammt aus der römischen Zeit. Sie 
enthalten Informationen zu den Fasten der Provinz (z. B. die Statthalterschaft des C. Um- 
midius Quadratus wird präzisiert), zur Organisation des westpontischen Städtebundes, sowie



zur Verwaltungsorganisation und Geschichte der Stadt in spätrömischer Zeit, als Tomis die 
Hauptstadt der Provinz Scythia wurde:

Gr. Florescu, Dacia, V—VI, 1935—1936, S. 424—426, D. Tudor, SCIV, II, 1951, 2, S. 
159—163. D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 579—588, 616—619. I. Stoian, Dacia, N. S., I, 1957, 
S. 329—335. D. Tudor, SCIV, 13, 1962, 1, S. 119—120. E. Dorupu-Boila, SCIV, 13, 1962, 1, 
S. 137—138. E. Dorutiu-Boilä, SCIV, 13, 1962, 2, S. 415—419. A. Rädulescu, SCIV, 14, 1963, 
1, S. 81—83, 97—102.'N. Gostar, StCl, 5, 1963, S. 304—310. A. Aricescu, StCl, V, S. 319—328. 
E. Dorupu-Boilä, SCIV, 15, 1964, 1, S. 132. A. Rädulescu, Pomice, I, 1968, S. 329—330. A. 
Rädulescu und M. Munteanu, Epigraphica (Travaux dédiés au Vile Congrès International 
d’Epigraphie grecque et latine, Bukarest, 1977) S. 99—11 (=  Pontica, X, 1977, S. 79—88). A. 
G. Poulter, Dacia, N. S., 22, 1978, S. 293—243.

Ovidiu: V. Pärvan, Ulmetum, I, S. 581, 3.
Anadolchioi (vicus Turris Muca[poris]): I. I. Russu, SCIV, 10, 1959* 1, S. 139—140.
Poarta Alba: D. Tudor, SCIV, 12, 1962, 1, S. 119—120 (vicus Narcissiani).
Lazu: Em. Popescu, StCl, 7, 1965, S. 251—260; Em. Dorutiu-Boilä, Epigraphica (Travaux 

dédiés au VIIe Congrès international d’Epigraphie grecque et latine, Bukarest, 1977), S. 
177—180.

M. Kogälniceanu: A. Rädulescu, SCIV, 14, 1963, S. 79—81 (vicus Clementianensis); Gh. 
Poenaru-Bordea, MonScMin, S. 105—107.

Kalla tis

Obwohl auch hier die griechische Epigraphik, insbesondere aus der hellenistischen Zeit, 
vorherrscht, lieferen die lateinischen Inschriften wertvolle Erkenntnisse über die ersten Kon
takte zur römischen Expansion, wofür ein Fragment des anläßlich der Expedition des Lucullus 
Varrò zwischen Kallatis und Rom abgeschlossenen foedus besonders hervorzuheben ist. Er
wähnenswert sind noch die Bezeugung eines conventus civium Romanorum, dann die unter 
Kaiser Traianus erfolgte Abgrenzung des Stadtgebietes, worüber mehrere Grenzsteine zeugen, 
sowie die Instandsetzung der Stadtmauer während der Statthalterschaft des Valerius Bradua 
(um 170):

Th. Sauciuc-Säveanu, Dacia, I, 1924, S. 148; Dacia, III—IV, 1927—1932, S. 456—458; 
Dacia, IX—X, 1941—1944, S. 288. S. Lambrino CRAI, 1933 S. 279—288; A. Passerini, Athe
naeum, N. S., XIII, 1935, S. 57—72; D. M. Pippidi, StCl, 16, 1974, S. 89—99; Al. Suceveanu, 
Pontice, 1969, S. 269—274. S. Lambrino, Revista Istorica Romana, V—VI, 1935—1936, S. 
321—332. A. Rädulescu, StCl, 4, 1962, S. 275—279. N. Gostar, StCl, 5, 1963, S. 301. A. Rädu
lescu, Pontice, 1, 1968, S. 323—325. D. M. Pippidi, StCl, 14, 1972, S. 141—148.

Tropaeum Traiani

Die schon von Gr. Tocilescu eingeleiteten Untersuchungen wurden hier 1910 bis 1939 von 
G. Murnu, V. Pärvan und P. Nicorescu sporadisch wieder aufgenommen, um erst nach dem 
Krieg (1968) vom Arachäologischen Institut mit systematischen Ausgrabungen fortgesetzt zu 
werden. Hier kamen weitere Fragmente des Militär-Grabaltars und des Siegesdenkmals sowie 
auf die Stadtgeschichte bezügliche Inschriften zum Vorschein, woraus sich das Jahr 170 als 
terminus ante quem für die Munizipalrechtverleihung ergibt; doch ist die Diskussion hierzu 
noch lange nicht abgeschlossen. Ein dem Zeus Ombrios geweihter Altar erwähnt eine grie
chische Landgemeinde innerhalb des Territoriums. Die vielen Grabinschriften gewähren Ein
blick in die ethnischen und sozialen Verhältnisse der Bevölkerung von Tropaeum Traiani:

G. Murnu, BCMI, 6, 1912, S. 105—109. D. Tudor, MCA, 2, 1956, S. 588—593. I. I. 
Russu, SCIV, 10, 1959, 1, S. 140—142. N. Gostar, StCl, 5, 1963, S. 303—310. Em. Popescu, 
StCl 6, 1964, S. 185—203. E. Dorufiu-Boilä, Dacia, N.S., V, 1961, S. 345—363. E. Dorupu-



Boilä, SCIV, 13, 1962, 1, S. 133, 135, 136. E. Dorupu-Boilä, StCl, 7, 1965, S. 209—214. D. 
Ciurea - N. Gostar, Arheologia Moldovei, 6, 1969, S. 111—114. Al. Barnea, SCIV, 20, 1969, 
S. 595—609. N. Gostar, Latomus, 28, 1969, 1, S. 12—125. Gh. Stefan, Pontica, 7, 1974, S. 
251—257.

Pietreni (Cocargea): E. Bujor, SCIV, 4, 1953, S. 781—782 (CIL, III, 7483).

Die Siedlungen am Donaulimes

Unter den epigraphischen Funden zwischen Durostorum und Axiopolis sind die Ziegel
stempel von Ostrov, im Stadtgebiet des antiken Durostorum, zu erwähnen, sowie die Stein
denkmäler von Dunäreni (vermutlich Sacidava), wo die Ausgrabungen der letzten Jahre über 
20 Steindenkmäler, meist Grabsteine, ergaben.

Durostorum: V. Pärvan, Municipium Aurelium Durostorum (Sonderdruck aus Rivista di 
Filologia e d’istruzione Classica, N. S., 2, Torino, 1924). E. Bujor, SCIV, 11, 1960, 1, S. 
141—154. V. Culica, Dacia, 22, 1978, S. 225—237. E. Dorutiu-Boilä, Dacia, 22, 1978, S. 
245—247.

Pietreni (Cocargea): E. Bujor, SCIV, 4, 1953, S. 781—782 (CIL, III, 7483).
Canlia: D. Tudor, MCA, 2, 1956, S. 594.
Sucidava: A. Aricescu, SCIV, 24, 1973, 1, S. 111—113.
Dunäreni (Sacidava?): A. Aricescu, Pontica, 7, 1974, S. 293; M. Munteanu, Pontica, 8, 

1975, S. 395—396; C. Scorpan, Epigraphica, 1977, S. 203—221.
Rasova: Gh. Poenaru-Bordea, StCl, 5, 1963, S. 294; A. Rädulescu, Revista Muzeelor, 

Bucure$ti, 4, 1969, S. 349—353; idem., Revue Roumaine d’Histoire, 14, Bucurejti, 1975, S. 
693—694.

Hinog (Axiopolis): Gr. Florescu, Dacia, V—VI. 1935—1936, S. 423—425; D. Tudor, 
MCA, 2, 1956, S. 572—577.

Bei Capidava wurde von 1927 bis 1958 systematisch geforscht, wobei über 50 Inschriften 
geborgen wurden. Hier sind Standort der cohors l  Germanorum sowie eine Zollstation in
schriftlich bezeugt. Unweit des castellum befand sich eine Zivilsiedlung, deren Verwaltungs
form noch nicht bekannt ist. Im Territorium von Capidava, das schon in einer Ende des 
vorigen Jahrhunderts entdeckten Inschrift erwähnt ist, nennen die Inschriften mehrere vici 
(worunter vicus Scenopesis). Ebenfalls zu Capidava gehören die Siedlungen von Topalu, Sei- 
menii Mari, Bältage?ti und vermutlich Ulmetuni (Pantelimon), das etwa auf der halben 
Strecke zwischen Capidava und Histria liegt. Hier leitete V. Pärvan zwischen 1911 und 1914 
systematische Ausgrabungen, wobei in der Umfassungsmauer der vom Kaiser Justinian er
richteten Festung etwa 40 Inschriften, worunten Ehren- und Votivdenkmäler sowie Grabsteine, 
zum Vorschein kamen. Demnach war Ulmetum im 1. bis 3. Jh. ein vicus, an der Spitze mit 
einem magister, wo auch eine Gemeinschaft von cives Romani et Bessi consistentes, sowie eine 
Vereinigung der Anbeter des Silvanus Sator bezeugt ist. In der spätrömischen Zeit wurde 
Ulmetum zu einer Festung ausgebaut, wo auch die milites lanciarii iuniores ihren Standort 
hatten.

Bei Carsium (das heutige Hir$ova) am rechten Donauufer, gegenüber der Mündung des 
lalomita, stand ein castellum, das laut einer von V. Pärvan entdeckten Inschrift, von der ala 
Il Aravacorum im Jahre 103 errichtet wurde. Hier sind zahlreiche Meilensteine, Grab- und 
Votivdenkmäler entdeckt worden, viele davon schon Ende des vorigen Jahrhunderts.

Nördlich von Carsium, bei Cius, das in der älteren Literatur unter dem Ortsnamen 
Hissarlik erscheint, stationierte die cohors I Lusitanorum. In der römisch-byzantinischer Zeit 
wurde hier eine Festung errichtet, in deren Mauern Denkmäler verbaut sind, die aus einem 
weiten Umkreis herrüren, darunter auch zwei Altäre aus dem Gebiet von Histria.

Capidava: Gr. Florescu, Dacia, III—IV, 1927—1932, S. 498—512; idem, Dacia, V—VI, 
1935—1936, S. 366—382; idem, Dacia, VII—VIII, 1937—1940, S. 346—351; idem, Dacia, 
XI—XII, 1945—1947, S. 217—218; idem, SCIV, I, 1950, 2, S. 126—138; idem, SCIV, VIII, 
1957, S. 317—320; idem, Capidava, 1958, S. 72—123; I. I. Russu, AISC, V, 1944—1948, S. 
344—348.



Seimeni: Gr. Florescu, BCM1, 17, 1924, S. 88—89; N. Gostar, ArhMold, Vil, 1972 S. 
259—261 (C1L, 111, 772).

Topalu: Gh. Poenaru Bordea, StCl, V, 1963, p. 293; M. Munteanu, Pontica, Vili, 1975, 
S. 394.

Ulmetum: V. Pärvan, Ulmetum, I, S. 558—560; II, S. 529—566; III, S. 276—278; C. 
Daicoviciu, AISC, I, 1928—1932, 2, S. 63—64; E. Bujor, SCIV, IV, 1953, 3—4, S. 779—780; 
Gr. Florescu, SCIV, VIII, 1957, S, 311—315; D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 577; A. Rädulescu, 
in MonScMin, S. 141—143; E. Dorupu-Boilä, SCIV, 15, 1964, 1, S. 132.

Bültägefti (Vicus Scenopesis): V. Pärvan, Ulmetum, I, S. 580—582.
Carsium: V. Parvan, Descoperìri no uà m Scythia Minor, S. 480—489; E. Bujor, SCIV, V, 

1954, S. 601; Gh. Poenaru Bordea, StCl, V, 1963, S. 295—296.
Vicus Verfgobfritiani (nördlich von Hìr§ova): V. Pärvan, Ulmetum, I, S. 582—583. 
Girliciu (Cius): Gr. Florescu, SCIV, 9, 1958, 2, S. 342—347; St. Constantinescu, ibidem, 

S. 349—355 (Histria); E. Dorufiu-Boilä, Epigraphica, 1977, S. 180—185 (Vicus Ram i...).
Casimcea: V.-H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, S. 597—598; A. Aricescu, SCIV, 24, 1973, 

1, S. 117.
Troesmis war wohl der wichtigste Stützpunkt am nördlichen Donauabschnitt. Hier 

stand bis 106 das Lager der legio V Macedonica und anschließend einer Abteilung der legio 
I Italica. Ohne daß hier systematisch geforscht worden wäre, sind zu den im CIL III aufge
nommenen 80 Inschriften nur noch wenige hinzugekommen, die aber besonders wertvolle 
Erkenntnisse über die Verwaltungsorganisation und das Verhältnis zwischen den canabae und 
Troesmis, dem späteren Munizipium, sowie über das Bestehen eines territorium legionis ver
mitteln. In der Nähe des Munizipiums wurde zufälig auch Mithrasheiligtum entdeckt.

V. Pärvan, Descoperiri nouä.. ., S. 27—36; R. Vulpe, SCIV, IV, 1953 3—4, S. 557—579; 
D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 577, 595; E. Dorupu-Boilä, SCIV, 13, 1962, 1, S. 134—136; A. 
Rädulescu, MonScMin, S. 181—183; idem, Pontice, I, S. 319—323; J. Reynolds, JRS, 1971, S. 
144—145; C. Chiriac — C. Bounegru, Peuce, IV, 1973—1975, S. 79—99; A. Petre, BMI, 1974, 
1, S. 33—38.

Cerna: P. Nicorescu, BCMI, 8, 1915, S. 41—43; I. T. Dragomir, SCIV, XV, 1964, 1, S. 
535—543.

Mircea Vodä: C. Moisil, BCMI, II, 1909, S. 46; V. Pärvan, Descoperiri. . ., S. 517—518; 
N. Gostar, Danubius, 1, 1967, S. 113.

Camena (Petra): Gr. Florescu, AnD, XVII, 1936, S. 132—135; idem, Dacia, V—VI, 
1935—1936, S. 427; idem, RIR, X, 1940, S. 170—173; A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, 4, S. 
528—531; Gh. Poenaru Bordea, MonScMin. S. 126—129.

Slava Rusä (Ibida): R. Vulpe, SCIV, V, 1954, S. 110—112; D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 
595; A. Rädulescu, SCIV, 14, 1963, 1, S. 99—100; E. Dorufiu-Boilä, SCIV, 15, 1974, 1, S. 
132; V.-H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, S. 594—597; A. Aricescu, SCIVA, 27, 1976, 4, S. 
531—534.

Topolog: V.-H. Bauman, SCIV, 22, 1971, S. 597; A. Aricescu, Pontica, VI, 1973, S. 
105—110.

Horia: A. Rädulescu, MonScMin, S. 183—184.
Nalbant: N. Gostar, Studii §i cercetäri ^tiintifice, Ia$i, 1974, S. 93—100; A. Stefan, Peuce, 

4, 1973—1975, S. 89—95.
Cataloi: V.-H. Baumann, SCIV, 22, 1971, 4, S. 594—597.
Nif on: A. Rädulescu, MonScMin, S. 179—181.
Macin (Arrubium): E. Dorupu-Boilä, SCIV, 23, 1972, 1, S. 58.
Bei Dinogetia (heute Garvän) und Barbogi, am linken Donauufer an der Siret-Mündung, 

sowie bei Noviodunum (heute Isaccea) ergaben die Ausgrabungen zahlreiche Steininschriften 
und Ziegelstempel, die viel zur Erläuterung der Rolle dieser drei Stützpunkte im römischen 
Verteidigungsystem beigetragen haben, wo außer den Landtruppen wie cohors I Mattiacorum 
und Abteilungen der Legio V Macedonica und legio 1 Italica auch die Classis Flavia Moesica 
ausdrücklich belegt ist.

Zum selben Verteidigungssystem gehörten auch die in jüngerer Zeit untersuchten Orte an 
der Donau oder unweit davon, wie: Niculitel, Horia, Aegyssus, Salsovia u. a.



Garvan (Dinogetia): C. Moisil, BCMI, III, 1911, S. 141—143; Gh. Stefan, Dacia, N. S., 
II, 1958, S. 324—327; idem, SCIV, IV, 1953, I—2, S. 264—265; N. Gostar, Analele Univer
sitari Ia?i (istorie), 9, 1963, S. 169—171.

Isaccea (Noviodunum): Gh. Stefan, Dacia, IX—X, 1941—1944, S. 473—483; D. Tudor, 
Studii $i cercetäri ?tiin(ifice, Ia$i, IV, 1953, 1—2, S. 468—474; I. Bamea — B. Mitrea, MCA, 
V, 1959, S. 468—470; E. Bujor — G. Simion, MCA, VII, 1960, S. 396—397; E. Dorutiu-Boilä, 
SCIV, 23, 1972, 1, S. 59; Al. Barnea, Dacia, N. S., XIX, 1975, S. 257—258.

Tulcea (Aegyssus): C. Moisil, BCMI, III, 1910, S. 95; I. Barnea, SCIV, I, 1950, 2, S. 
176—184; D. Tudor, MCA, II, 1956, S. 577; E. Dorupu, SCIV, 15, 1964, 1, S. 131 (Rimnicul 
de Jos).

Murighiol: E. Bujor, SCIV, V, 1954, S. 599—602.
Mahmudia (Salsovia): V. Pärvan, Saisovia, Bukarest, 1906, S. 25—43.
Niculitel: V.-H. Baumann, Pontica, X, 1977, S. 325—330; E. Dorutiu-Boilä, SCIV, 13, 

1962, 1, S. 136.
Barbogi: N. Gostar, MCA, VIII, 1962, S. 505—511; idem, Analele Universitari lasi 

(istorie), 12, 1966, S. 151—152; D. Tudor, Studii $i cere. stiintifice, Iasi, IV, 1953, 1—2, S. 
475—477; S. Sanie, SCIV, 26, 1975, 2, S. 189—190; M. Brudiu, SCIV, 27, 1976, 1, S. 85—95.

Instrvmentvm

Z i e g e l s t e m p e l :  V. Culica, Pontica, lil, 1970, S. 365—376; idem, Dacia, N. S., 
XXII, 1978, S. 225—237; A. Petre, in Revista Muzeelor §i Monumentelor (Monumente istorice 
$i de artä) XLIII, 1974, 1, S. 33—38.

M o r t a r i a :  V. Culica, SCIV, 16, 1965, 2, S. 373—377; idem, SCIV, 22, 1971, S. 
331—336.

F i r m a l a m p e n :  C. Iconomu, Opaite, greco-romane, Constala, 1967.

Fortgeschrittene Projekte

Es sind schon über 20 Jahre her, daß zwei Epigraphiker-Teams in Bukarest und Cluj- 
Napoca sich die Aufgabe gestellt hatten, eine Zusammenfassung sämtlicher griechischer und 
lateinischer Inschriften aus Rumänien vorzunehmen. Das Projekt wurde von D. M. Pippidi in 
Klio, 37, 1959, S. 336—337 (Un corpus des inscriptions grecques et latines en Roumanie), 
bekannt gemacht. Aber es gestaltete sich erst in den letzten Jahren unter dem Titel Inscriptio- 
nes Daciae et Scythiae Minoris antiquae, betreut von D. M. Pippidi und I. I. Russu, in zwei 
Reihenfolgen: series prior, Inscriptiones Daciae Romanae, wovon schon vier Bände erschienen 
sind, und series posterior, Inscriptiones Scythiae Minoris antiquae, deren fünf Bände folgende 
Gebiete umfassen werden: I, Histria und Territorium (von D. M. Pippidi); II, Tomis und 
Territorium (von I. Stoian); III, Kallatis und Territorium (von D. M. Pippidi und Alexandra 
Stefan); IV, das Gebiet Tropaeum Traiani-Axiopolis (von Em. Popescu); V, das Gebiet Ca- 
pidava-Troesmis-Noviodunum (von Emilia Dorutiu-Boilä, erschienen 1980).

Diese Bände werden nach Fundorten gruppierte griechische und lateinische Inschriften 
mit Übersetzung, epigraphischem und historischem Kommentar sowie Indices enthalten.

Die spätgriechischen und spätlateinischen Inschriften aus derselben Edition der Inscriptio
nes Daciae et Scythiae Minoris antiquae sind schon von Em. Popescu in einem separaten 
Band veröffentlicht worden (Inscriptiile din secolele IV—XIII descoperite in Romania, Bu- 
cure$ti, 1976).


