
9 783903 207097

ISBN 978-3-903207-09-7
ISSN 1010-9161
ISBN 978-3-903207-09-7

T
Y

C
H

E
B

an
d 

32
, 2

01
7 Herausgegeben von:

Thomas Corsten
Fritz Mitthof

Bernhard Palme
Hans Taeuber

T Y C H E
Beiträge zur Alten Geschichte

Papyrologie und Epigraphik

Band 32, 2017H
Tyche 32.indd   1-3 15.02.18   11:58



Beiträge zur Alten Geschichte,
Papyrologie und Epigraphik

Beiträge zur Alten Geschichte,
Papyrologie und Epigraphik



T Y C H E
Beiträge zur Alten Geschichte,
Papyrologie und Epigraphik

Band 32

2017



 Impressum 

Gegründet von 
Gerhard Dobesch, Hermann Harrauer, Peter Siewert, Ekkehard Weber 

 

Herausgegeben von 
TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich 

 

Vertreten durch 
Thomas Corsten, Fritz Mitthof, Bernhard Palme, Hans Taeuber 

 

Gemeinsam mit 
Franziska Beutler und Wolfgang Hameter 

 

Wissenschaftlicher Beirat 
Angelos Chaniotis, Denis Feissel, Jörg Fündling, Nikolaos Gonis, 

Klaus Hallof, Anne Kolb, Michael Peachin 
 

Redaktion 
Chiara Cenati, Tina Hobel, Sandra Hodeček, Theresia Pantzer, 

Christoph Samitz, Patrick Sänger, Kerstin Sänger-Böhm 
 

Zuschriften und Manuskripte erbeten an 
Redaktion TYCHE, c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und 

Epigraphik, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich.  
E-Mail: franziska.beutler@univie.ac.at 

Richtlinien unter http://www.univie.ac.at/alte-geschichte 
Bei der Redaktion einlangende wissenschaftliche Werke werden angezeigt. 

 

Auslieferung 
Verlag Holzhausen GmbH, Leberstraße 122, A-1110 Wien 

E-Mail: office@verlagholzhausen.at 
 

Online Bestellungen Print & TYCHE–Open Access 
https://shop.verlagholzhausen.at/hhshop/buch.wissenschaft/Tyche/Jahresbaende.htm 

http://tyche-journal.at 
 

Umschlag: Militärdiplom aus Carnuntum (ZPE 172, 2010, 271–276; Photo: P. Böttcher), 
Inschrift aus Ephesos (ÖJh 55, 1984, 130 [Inv. Nr. 4297]; Photo: P. Sänger), P.Vindob. G 2097 

(= P.Charite 8). 
 

Bibliografische Informationen der Österreichischen Nationalbibliothek und der Deutschen Nationalbibliothek 
Die ÖNB und die DNB verzeichnen diese Publikation in den Nationalbibliografien; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet abrufbar. Für die Österreichische Bibliothek: http://onb.ac.at, für die Deutsche Bibliothek: http://dnb.ddb.de. 

 

Eigentümer und Verleger 
Verlag Holzhausen GmbH, Leberstraße 122, A-1110 Wien 

 

Herausgeber 
TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich 

c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik,  
Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien. 

E-Mail: hans.taeuber@univie.ac.at oder bernhard.palme@univie.ac.at 
 

Gedruckt auf holz- und säurefreiem Papier. 
 

Verlagsort: Wien — Herstellungsort: Wien — Printed in Austria 
 

ISBN: 978-3-903207-09-7 ISSN: 1010-9161 eISSN: 2409-5540 
 

Copyright © 2018 Verlag Holzhausen GmbH — Alle Rechte vorbehalten 
 
 

 

Diese Publikation wurde durch die 
freundliche Unterstützung der 
Stadt Wien ermöglicht. 

 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  

Lincoln H. B l u m e l l — Chiara A l i b e r t i: Two Greek Inscriptions 
from Karanis (Taf. 1–2)  ............................................................................  1 

Dan D e a c — Radu P e t c u: A Magical Amulet from Durostorum (Moesia 
Inferior) (Taf. 3–4)  ................................................................................................  7 

Vincent G a b r i e l s e n: A New Inscription Attesting to Associations from 
the Necropolis of Rhodes  
With an Appendix by Nicos C h r i s t o d o u l i d e s (Taf. 5–10)  ........  15 

Klaus H a l l o f: Der Beginn der attischen Panathenaïdenära (Taf. 5) ..........  41 
Giulio I o v i n e: Three Latin Business Documents from the Papyrus-

sammlung of the Austrian National Library at Vienna (ChLA XLIV 1296; 
1310; 1303 + XLV 1348) (Taf. 11–12)  .....................................................  45 

Giulio I o v i n e: A Latin Private Document on Papyrus (ChLA XLIV 1300 
recto) (Taf. 13)  .........................................................................................  59 

Aikaterini K o r o l i: Ein griechischer Lieferungskauf über Schilfrohr aus 
dem spätantiken Hermopolites (Taf. 15)  ...................................................  73 

Sophie K o v a r i k: Der Notar Elias im Herakleopolites (Taf. 16–17)  .........  81 
Csaba L a’ d a — Amphilochios P a p a t h o m a s: Eine griechische 

Gestellungsbürgschaft aus dem spätantiken Herakleopolis (Taf. 18)  .......  93 
Ludwig M e i e r: Sprechende Steine, Gesang und ,professionelles‘ Wissen: 

Kulturhistorische Überlegungen zur Grabsäule des Seikilos (I. Tralleis 219) 
(Taf. 14)  ....................................................................................................  101 

Federico M o r e l l i: Per o contro il nemico? Le razioni di un carpentiere e 
la cronologia dell’invasione araba secondo P.Vindob. G 39718 = PERF 
550 (Taf. 19–20)  .......................................................................................  119 

Federico M o r e l l i: I vestiti nuovi del dandy Apollonios. Tessuti di lusso 
in P.Giss. I 21  ..........................................................................................  131 

Pantelis N i g d e l i s: A Honorific Inscription from Amphipolis for the 
Sappaean King Sextus Iulius Cotys (Taf. 21–22)  .....................................   139 

Johannes P l a t s c h e k: Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium ...  151 
Marjeta Š a š e l  K o s: The Death of Decimus Brutus. The Strange Case 

of his Artillery and the Iapodes (Taf. 23)  .................................................  167 
Manfred G. S c h m i d t: Inscriptiones Dresdenses Latinae. Inschriften aus 

dem Albertinum (Taf. 24–29)  ...................................................................  181 
Peter S i e w e r t: Hocharchaische Opfervorschrift für das Kronos-Fest in 

Olympia (BrU 7) (Taf. 30)  ........................................................................  189 
Sergey K. S i z o v: The συναρχίαι in the Achaian federation and its member 

cities .........................................................................................................  225 
Alexander T h e i n: Percussores: a study in Sullan violence .......................  235 



 Inhaltsverzeichnis 

Bemerkungen zu Papyri XXX (<Korr. Tyche> 832–854)  ............................  251 
 
Adnotationes epigraphicae VIII (<Adn. Tyche> 61–73)  ...............................  269 
 
Buchbesprechungen .......................................................................................  283 
 

Nathan B a d o u d, Le Temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur 
l’étude de ses institutions, München 2015 (M. Debidour: 283) — Emma B r i d g e s, Imagining 
Xerxes. Ancient Perspectives on a Persian King, London 2015 (F. Alidoust: 285) — Boris 
C h r u b a s i k, Kings and Usurpers in the Seleukid Empire. The Men who would be King, 
Oxford, New York 2016 (Ph. Egetenmeier: 288) — Romano C o r d e l l a, Nicola C r i n i t i, 
Parole su pietre. Epigrafia e storia nella Sabina settentrionale di età romana, Perugia 2014  
(C. Cenati: 291) — Magali d e  H a r o  S a n c h e z (Hrsg.), Écrire la magie dans l’antiquité. 
Actes du colloque international (Liège, 13–15 octobre 2011), Liège 2015 (C. Campedelli: 293) 
— Christine D e l a p l a c e, La fin de l’Empire romain d’Occident. Rome et les Wisigoths de 
382 à 531, Rennes 2015 (R. Selvaggi: 296) — Roland F ä r b e r, Römische Gerichtsorte: 
Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum, München 2014 (G. Kantor: 299) 
— Oliver G r o t e, Die griechischen Phylen. Funktion – Entstehung – Leistungen, Stuttgart 
2016 (A. von der Decken: 301) — Wolfgang H a v e n e r, Imperator Augustus. Die diskursive 
Konstituierung der militärischen persona des ersten römischen princeps, Stuttgart 2016 (T. Klär: 
304) — Andrea J ö r d e n s (Hrsg.), Ägyptische Magie und ihre Umwelt, Wiesbaden 2015  
(T. Nowitzki: 306) — Noel L e n s k i, Constantine and the Cities. Imperial Authority and Civic 
Politics, Philadelphia 2016 (H. Brandt: 309) — Christoph L u n d g r e e n, Regelkonflikte in 
der römischen Republik. Geltung und Gewichtung von Normen in politischen Entscheidungs-
prozessen, Stuttgart 2011 (H. Heftner: 310) — Federicomaria M u c c i o l i, Gli epiteti ufficiali 
dei re ellenistici, Stuttgart 2013 (G. Weber: 313) — Roland O e t j e n, Athen im dritten Jahr-
hundert v. Chr. Politik und Gesellschaft in den Garnisonsdemen auf der Grundlage der inschriftlichen 
Überlieferung, Düsseldorf 2014 (C. I. Chrysafis: 316) — Kalliopi K. P a p a k o n s t a n t i n o u, 
Συμβολή στη μελέτη των λειτουργιών της δικαςστικής απόφασης στην αρχαία Ελλαδα. Beitrag 
zum Studium der Funktionen des gerichtlichen Urteils im antiken Griechenland, Thessaloniki 
2015 (G. Thür: 318) — Michael R a t h m a n n, Tabula Peutingeriana, eingeleitet und 
kommentiert, Darmstadt 2016 (E. Weber: 319) — Klaus R o s e n, Attila. Der Schrecken der 
Welt, München 2016 (G. M. Berndt: 321) — Florian S t e g e r, Asklepios. Medizin und Kult, 
Stuttgart 2016 (F. Weise: 323) — Reinhard S t r a d n e r, Noreia. Der militärwissenschaftliche 
Ansatz zur Lokalisierung des norischen Stammeszentrums, Salzburg 2014 (St. Seitschek: 326) — 
Mariette d e  V o s  R a a i j m a k e r s, Redha A t t o u i, Rus Africum, Tome III: La Via a 
Karthagine Thevestem, ses milliaires et le réseau routier rural de la région de Dougga et 
Téboursouk, Bari 2015 (E. Weber: 329). 
 
Indices ............................................................................................................  331 
Eingelangte Bücher ........................................................................................  339 
 
Tafeln 1–30 

 
Die Annona Epigraphica Austriaca erscheint auf der Homepage des Instituts für Alte 
Geschichte der Universität Wien (http://altegeschichte.univie.ac.at/forschung/aea/) und 
wie bisher auch in der Zeitschrift Römisches Österreich. 



M A N F R E D  G .  S C H M I D T  

Inscriptiones Dresdenses Latinae 
Inschriften aus dem Albertinum 

Tafeln 24–29 

Im Folgenden teile ich einige lateinische Inschriften mit, die im Rahmen der Vorarbeiten 
zu einem Katalog der antiken Skulpturen der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, 
im Albertinum1 (die Inventar-Nummern beziehen sich auf diese Sammlungen), in den 
Jahren 2015 und 2016 aufgenommen wurden. Die meisten dieser Stücke wurden Ende 
des XIX. Jahrhunderts über den römischen Antiquar Cardinale Monsignore Canonico 
Cesare Taggiasco erworben.2 Im Titel schließt dieser Aufsatz an eine frühere Arbeit an, 
die ebenfalls auf eine Kooperation mit Archäologen zurückgeht — damals bei den 
Arbeiten für das ‚Berliner Skultpurennetzwerk‘ des DAI (http://arachne.uni-koeln.de)3 
— und auch hier ist es eine Auswahl von Inschriften, die bisher entweder unpubliziert 
sind oder deren Lesung, Zuweisung und Interpretation verbessert werden konnten. Es 
ist mir eine besondere Freude, wieder Friederike Sinn (Würzburg) für die harmonische 
und fruchtbare Zusammenarbeit zu danken, Christiane Vorster (Bonn) dafür, dass sie 
mich am Projekt teilhaben ließ, sowie Kordelia Knoll, der Kommissarischen Direktorin 
der SKS, und Saskia Wetzig (beide Dresden), Kuratorin der Skulpturensammlung der 
SKS, für ihre freundliche Unterstützung. 

A. Inscriptiones Latinae sincerae 

1. Unpubliziert (Rom oder Umgebung), Inv.-Nr. ZV (= Zugangsverzeichnis) 0185 
(Taf. 24) 

 

Weiße Marmorplatte mit rundem Bohrloch im oberen Rand, wohl ursprünglich Verschluss eines 
loculus, Grabinschrift auf der sorgfältig geglätteten Vorderseite. H.: 10,0 cm; B.: 33,5 cm;  
T.: 2,5 cm. BH.: 2,8 cm (Z. 1) und 2,5 cm (Z. 2), schöne, regelmäßige und sorgfältig geschnittene 
Buchstaben in scriptura quadrata mit kleinen, dreieckigen Interpunktionszeichen (auch mitten 
im Namen vor der Genetivendung von Themidis). Anordnung der Schrift auf Mitte, Buchstaben 

 
                  

1  Siehe hierzu G. Elsner, K. Knoll, Das Albertinum vor 100 Jahren – die Skulpturen-
sammlung Georg Treus, Dresden 1994. 

2  Zu Taggiasco vgl. L. Pollak, Römische Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und 
Gelehrte 1893–1943, hrsg. v. M. Merkel Guldan, Roma 1994, 130f. 

3  M. G. Schmidt, Inscriptiones Berolinenses Latinae, in: W. Eck, B. Fehér, P. Kovács 
(Hrsg.), Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy (Antiquitas R.1, Bd. 61), Bonn 2013, 
307–326. 
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zwischen schwach gezogenen Führungslinien. Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–
1885 (Notiz vom 15.6.1885) „erworben von Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von 
dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 

Antonia | Themidis l(iberta) Herse 
 

„Antonia Herse, Freigelassene der Themis.“ 
 

Hier erstmals das Cognomen Herse = Ἕρση, d. h. „Tau“; vgl. einen Beleg zur nicht 
aspirierten Schreibung des Namens in: Instrumenta Inscripta Latina. Sezione Aquileiese, 
Aquileia 1992, 55: Erse. Zu Themis vgl. H. Solin, Die griechischen Personennamen in 
Rom, Berlin, New York 2003, 469.  

Nach der Schrift und dem gesamten Charakter der Inschrift zu urteilen, ist die Tafel 
ins 2. Jh. n. Chr. zu datieren. 

2. CIL VI 3472* (Rom). Inv.-Nr. 1765 Bl. 133 c (Taf. 24) 

Tafel aus weißem Marmor, beiderseits geglättet, rechts oben sowie links und rechts unten 
abgebrochen, H.: 21,0 cm; B.: 24,5 cm; T.: 1,0 cm. BH.: 2,3 cm; Grabinschrift mittig mit 
darübergesetztem D(is) M(anibus), in unbeholfen ausgeführter scriptura actuaria, linksbündig, 
hakenförmige Interpunktion an den Namensenden (Z. 2–3), in roter Farbe gefasst, große Hedera 
als schmückender Abschluss. Vgl. R. Le Plat, Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans 
la Galerie du Roy de Pologne à Dresden, Dresden 1733, Taf. 194. — Nach H. Hase, Verzeichnis 
der alten und neuen Bildwerke und übrigen Alterthümer in den Sälen der Kgl. Antikensammlung 
zu Dresden, Dresden 41836, 242 Nr. 462, aus der Sammlung Nicolas Chevalier, vgl. Recherche 
curieuse d’antiquités. Catalogue, Utrecht 1712, 56 Nr. 657. 
Von Emil Hübner (CIL VI 3472*) meines Erachtens zu Unrecht als Fälschung angesehen. 

 

D(is) M(anibus) | Emilius | Eugenius 
 

Schreibung des Gentilnamens Emilius für Aemilius. — Zu Eugenius vgl. Solin, 
Personennamen (s. bei Nr. 1) 1072, 1475. — Nach Sepulkralformel, Namen (fehlendes 
Praenomen) und Schrift aus dem 2. oder 3. Jh. n. Chr. 

3. CIL VI 35265 (Rom oder Umgebung). Inv.-Nr. ZV 0184 (Taf. 25) 

Tafel aus weißem, blau geädertem Marmor, oben schräg gebrochen, aus zwei anpassenden Teilen 
zusammengefügt und gekittet, auf der Vorderseite geglättet, Rückseite versintert, Grabinschrift 
geteilt (Z.1–8 und 9–10), d. h. in zwei, durch einfachen sulcus gerahmten Feldern. H.: (37,0) cm; 
B.: 21,5 cm; T.: 2,5 cm. BH.: ca. 3 cm (1,5 cm in Z. 9/10). Unbeholfene Schrift mit starken 
Serifen, dreieckige Interpunktion. „Nuper reperta in urbe vel prope urbem“ CIL (also vor 1888), 
laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15.7.1885) „erworben von Anti-
quar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare 
Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 

- - - - - - | [- - -] vix(it) | ann(os) XIIII | m(enses) V d(ies) XXI | T(itus) Flabidius (!) |5 
Syntrofu|s {f(ecit)} filiae s(uae) | d(e) s(e) b(ene) m(erenti) | f(ecit) | Plaria Vi|10tella 
m(ater) f(iliae) 
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„ ... lebte 14 Jahre, fünf Monate und 21 Tage. Titus Flavidius Syntrofus machte 
(dies) seiner Tochter, um ihn wohlverdient. Plaria Vitella, die Mutter, der Tochter.“ 

 

Flabidius in korrekter Schreibung Flavidius. — Zu Syntrofus/phus vgl. Solin, 
Personennamen (s. bei Nr. 1) 1056. Nach den Formeln und der Schrift ist die Inschrift 
ins 3. Jh. n. Chr. zu datieren. — Der Zusatz im eigenen Inschriftfeld (Z. 9–10) scheint 
die Angaben zum Auftraggeber korrigieren oder modifizieren zu wollen. In Z. 10 löst 
Chr. Hülsen in CIL m(ater) f(ecit). 

4. CIL VI 9823 (Rom). Inv.-Nr. ZV 0190 (Taf. 25) 

Weiße Marmortafel, rechts gebrochen und unten leicht beschädigt, Inschriftfeld geglättet, oberer 
und unterer Rand mit Ornamentband (Palmzweig) gerahmt, Grabinschrift rot gefasst und auf 
Mitte gesetzt, in tabula ansata, deren linke ansa erhalten ist und die ein Bohrloch mit Eisenstift 
aufweist. H.: 15,5 cm; B.: (19,5) cm; T.: 2,5 cm. BH.: 1,2/1,5 cm. Schrift nachlässig, mit Serifen, 
an scriptura actuaria angelehnt, I longa. Kleine Dreiecke als Interpunktion. 
Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15.6.1885) „erworben von Antiquar 
Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare Taggiasco 
... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ — Abklatsch vom Ende des XIX. Jh.s, aufbewahrt in der 
Berliner Akademie: Inv.-Nr. EC 0008141. 

 

P(ublius) Herennius [- - -] | pomarius a po[rta - - -] | Publilia Hespe[ris? - - -] | 
contuber[nali] |5 pìissimo (vac.) [fecit] 
 

„Publius Herennius - - -, Obsthändler an der Porta - - -. Publilia Hesperis hat (die 
Tafel) ihrem überaus liebvollen Lebenspartner gemacht.“ 

 

Zur Lokalisierung von Läden nach den Toren Roms (a porta ...) vgl. CIL VI 9618 
= ILS 7497: mellar(ius) a port(a) Trigem(ina); VI 33914 = ILS 7544: sutor a porta 
Fontinale. Zu Hesperis vgl. Solin, Personennamen (s. bei Nr. 1) 414. — Nach Namen 
und Formeln sowie nach der Schrift aus dem 1. Jh. n. Chr. 

5. CIL VI 9980 cf. p. 3896 = ILS 7428 (Rom). Inv.-Nr. ZV 0182 (Taf. 26) 

Weißer Marmorblock, links leicht beschädigt, vorn geglättet, auf der Rückseite rau belassen.  
H.: 13,5 cm; B.: 23,0 cm; T.: 5,0 cm. BH.: 1,2 cm (Z. 1 und 5), 0,8 cm (Z. 2), 1,5 cm (Z. 3–4). 
Grabinschrift, auf Mitte gearbeitet, Buchstaben in Anlehnung an die scriptura actuaria, unregel-
mäßig und mit wechselnder Höhe, eher geritzt als gemeißelt (vgl. Z. 5 des Textes), I longa zu 
Beginn; dreieckige Interpunktion, Reste roter Farbe. 

Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15.7.1885) „erworben von 
Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare 
Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ — Abklatsch vom Ende des XIX. Jh.s, aufbe-
wahrt in der Berliner Akademie: Inv.-Nr. EC 0008146 (im II. Weltkrieg durch Granatsplitter 
beschädigt). 

 

Ìtaliae | Cocceiae Phyllidis vestificae | veixsit anneis XX | Acastus conservos pro |5 
pauperie fecit sua (scil. manu) 
 

„Für Italia, Schneiderin der Cocceia Phyllis. Sie lebte 20 Jahre. Acastus, ihr 
Mitsklave, hat aus Mittellosigkeit (diese Inschrift) mit eigener Hand verfertigt.“ 
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Zu den griechischen Namen vgl. Solin, Personennamen (s. bei Nr. 1) 606, 1452 zu 
Phyllis und 497 zu Acastus. — Antiquierte Schreibweise von EI für langes I in veixsit 
und anneis sowie conservos für conservus. Wie der Verfasser Acastus mitteilt, hat er 
die Inschrift selbst verfertigt; die Datierung nach der Schrift eines Dilettanten ist 
schwierig. Fehlendes Dis Manibus auf der einen Seite, Angabe des Alters mit vixit bzw. 
veixsit auf der anderen, daneben die antiquierte Schreibweise legen eine Datierung in 
das 1. Jh. n. Chr. nahe. 

6. CIL VI 21578 (Rom). Inv.-Nr. 1765 Bl. 133v Nr. 692 (Taf. 26) 

Weiße Marmorplatte, Vorderseite geglättet, H.: 11,5 cm; B.: 24,5 cm; T.: 2,5 cm. BH.: 2,2–2,0 cm. 
Auf Mitte gesetzte Inschrift in regelmäßiger quadrata mit kleinen, dreieckigen Interpunktions-
zeichen.  

R. Le Plat, Recueil des marbres (s. bei Nr. 2), Taf. 194; J. G. Lipsius, Beschreibung der 
Churfürstlichen Antiken-Galerie in Dresden, Dresden 1798, 449f.; vgl. den hier abgebildeten 
Abklatsch aus dem XIX. Jh., bewahrt an der Berliner Akademie, Inv.-Nr. EC 0007913. Das Stück 
ist heute verloren. 

 

C(aius) Lucilius C(ai) l(ibertus) | Heracleo 
 

Zum Cognomen Heracleo vgl. Solin, Personennamen (s. bei Nr. 1) 528. — Nach 
Schrift und Namen aus dem 1. Jh. n. Chr. 

7. Unpubliziert (Rom). ZV 0186 (Taf. 27) 

Tafel aus weißem Marmor, Vorder- und Rückseite geglättet, links und oben gebrochen; H.: (17,0) cm; 
B.: (29,5) cm; T.: 1,8 cm. BH.: 1,8 cm (Z. 9: 1,5 cm). Grabinschrift in Distichen; Buchstaben mit 
Tendenz zur actuaria, mit starken Serifen, Reste roter Ausmalung, Interpunktion waagrechte 
virgulae. Die Anordnung war ursprünglich bis auf die ausgemittelte letzte Zeile wahrscheinlich 
linksbündig; der lapicida nahm keine Rücksicht auf die Versfolge, nur gelegentlich findet sich 
Interpunktion. Auffällig ist die ungewöhnliche Worttrennung am Ende der Zeilen (sep| von 
septenos; con| von condita; Ter| von vielleicht Terentius). 

Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15. 6. 1885) „erworben von 
Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare 
Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 

- - - - - - | [- - -] qui se+[- - -]| [- - - fu]neris quae | [- - - a]ddidit sep|[tenos - - - 
an]nos misera con|5[dita? - - -] debuerat eadem | [- - - cerne]re lucem ut esset |  
[- - -] huic animae Ter|[- - -]eliae Ianuari(a)e | [carissimae con]iugi fecit. 
 

„ ... der Bestattung, die ... hat sieben mal ... Jahre hinzugefügt. Die Arme wurde 
(von ihrem Mann) bestattet (ein letzter Dienst), den dieselbe (ihrem Mann) hätte leisten 
sollen. ... das Licht zu sehen, damit sie sei ... dieser Seele. Ter... hat der (allerliebsten) 
Gattin [- - -]elia Ianuaria (diese Tafel) gemacht.“ 

 

Die letzte Zeile, wohl auf Mitte gesetzt, ist sinngemäß und der Lücke entsprechend 
ergänzt. — Inschrifttexte, die thematisieren, dass der Partner oder die Partnerin, häufiger 
aber der Sohn eigentlich hätten bestatten sollen, statt bestattet zu werden: CIL VI 
28644: quot (!) debuerat filius patri facere...; 29011: filius facere quod debuerat patri; 
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XI 3162: a patre maesto accepit tumulos quos dare debuerat; 4027: Fecerunt parentes 
huius quot (!) ipse debuerat facere parentibus; AE 1961, 308: pater infelix qui quod 
primo mihi hoc facere debuerat ego feci; AE 2007, 475: quod debuerat filius facere 
mater fecit filio. Vgl. schon B. Lier, Topica carminum sepulcralium latinorum, Philo-
logus N. F. 16 (= 62) (1903) 445–477, bes. 456–465; R. Lattimore, Themes in Greek 
and Latin Epitaphs, Urbana/Ill. 1942, bes. 187–191. — Ähnlicher Text zur multiplizie-
renden Altersangabe CIL II2/5, 337: ter denos ... super additos annos ... vitam funeris 
sorte raptus. — Das Gentilnomen, vielleicht Cornelia, könnte auch Aelia, Aurelia oder 
ähnlich gelautet haben. Zum überaus beliebten Cognomen Ianuarius/ia vgl. I. Kajanto, 
The Latin Cognomina, Helsinki 1965, 60. — Die Buchstabenformen und das Namens-
formular weisen die Inschrift ins 3. Jh. n. Chr. 

8. CIL VI 27608 (Rom). Inv.-Nr. ZV 0187 (Taf. 27) 

Tafel aus gelb-weißem Marmor, oben links und rechts sowie unten rechts gebrochen, hinten 
allseits abgearbeitet, so dass ein erhabener quadratischer Teil in der Mitte hervorsteht (zur 
Einpassung in eine Ara?), im unteren Teil zwei Bohrlöcher. H.: (31,0) cm; B.: (28,0) cm; T.: 4,3 
cm. BH.: 3,5 cm (Z. 1); 2,5 cm (Z. 2–7). Grabinschrift mit schwachen Führungslinien, 
ursprünglich wohl auf Mitte gesetzt, rot gefasst, ausgeführt in Anlehnung an die actuaria, mit 
schön geschwungenen Linien und deutlichen Serifen, Interpunktion dreieckig. Die Zahl VII, die 
irrtümlich am Anfang von Z. 6 steht, wurde getilgt und mittig an den Schluss gesetzt. 

Im CIL noch in Rom „in aedibus Merolli“ lokalisiert. Laut Zugangsverzeichnis der Originale 
1875–1885 (Notiz vom 15.6.1885) „erworben von Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände 
von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 
D(is) [M(anibus)] | L(ucio) Treboni[o - - -] | fecerunt L(ucius) [Treboni]|us 
Venerian[us et - - -] |5tia Flora al[umno] | [[VII]] qui vixi[t ann(os)] | VI[I] 
 

„Den Totengöttern. Dem Lucius Trebonius - - - haben Lucius [Treboni]us 
Venerian[us und - - -]tia Flora, dem Pflegesohn, (diese Tafel) gemacht; er lebte sieben 
Jahre.“ 

 

Nach der Schrift, den Namen und dem Formular aus dem 2. Jh. n. Chr. 

9. ICVR 3841 (Rom). Inv.-Nr. ZV 0188 (Taf. 28) 

Tafel aus weiß-grau geädertem Marmor, oben rechts und unten abgebrochen, H.: (12,0) cm;  
B.: (18,5) cm; T.: 2,0 cm. BH.: max. 2,5 cm. Christliche Grabinschrift aus Rom, ursprünglich 
„apud equitem Merolli“ ICVR, in nachlässiger, unregelmäßiger Schrift mit ausgeprägten Serifen, 
in Anlehnung an die scriptura actuaria, Farbreste; dreieckige Interpunktion nur vor s(emis). 
Obere Reste der Buchstaben SEPT erhalten, davor schräg abfallende Haste, Non(as?). 

Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15.6.1885) „erworben von 
Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare 
Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 

Valeria virg[o] | vixit anno(!) un[o] | et menses VIII s(emis) | deposita in pace |5  
[- - -]+ Sept[embres - - -] 
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„Die Jungfrau Valeria lebte ein Jahr und achteinhalb Monate. In Frieden beigesetzt 
am - - - September - - -.“ 

 

Nach Schrift und Formular aus dem 4. Jh. n. Chr. 

10. Unpubliziert (Rom oder Umgebung). Inv.-Nr. ZV 183 (Taf. 28) 

Graue Marmortafel, Vorderseite geglättet, hinten allseits abgeschrägt, H.: 27,0 cm; B.: 20,5 cm; 
T.: 3,8 cm. BH.: 2,5 cm (Z. 1), 2,0–1,7 cm (Z. 2–8). Breite, tief eingeschnittene, regelmäßige 
Buchstaben der quadrata mit starken Serifen, Grabinschrift auf Mitte gesetzt, dreieckige Inter-
punktion (Z. 1 und 6), Führungslinien. 

Laut Zugangsverzeichnis der Originale 1875–1885 (Notiz vom 15.6.1885) „erworben von 
Antiquar Hugo Klein, ... der die Gegenstände von dem Cardinale Monsignore Canonico Cesare 
Taggiasco ... aus Rom zugeschickt erhalten hat.“ 

 

D(is) M(anibus) | Veneria | filia | Sabinae |5 matri | suae bene | merenti | fecit 
 

„Den Totengöttern. Die Tochter Veneria hat ihrer wohlverdienten Mutter Sabina 
(den Grabstein) gemacht.“ 

 

Veneria ist neben dem Gentile auch als Cognomen oder Individualnomen gebräuchlich, 
vgl. H. Solin, O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, 
Hildesheim 1988, 201, 419. Nach den Buchstabenformen und dem Formular aus dem 
2. Jh. n. Chr. 

B. Inscriptiones Latinae falsae vel suspectae 

11. Unpubliziert, vgl. CIL XIII 2, p. 33*. Inv.-Nr. 1765 Bl. 133 Nr. 672 (Taf. 29) 

Mehrfach gebrochene Tafel aus grauem Marmor, blau geädert. H.: 30,0 cm; B.: 25,2 cm; T: 1,5 cm. 
BH.: etwa 2,5 cm. Moderne Fälschung einer Ehreninschrift mit fehlerhaftem Text (Ausfall der 
dritten Zeile, in Z. 4/5 ad T. statt ab Ti.), ausgeführt in Anlehnung an die antike scriptura 
quadrata mit starken Serifen und dreieckiger Interpunktion. Unterhalb der Inschrift Abbildungen 
der Auszeichnungen, dazwischen das Legionszeichen, ebenfalls nach dem Original ausgeführt. 

Vgl. R. Le Plat, Recueil des marbres (s. bei Nr. 2), Taf. 194. In CIL XIII 2 p. 33* findet sich 
die Notiz: „Xanthis a Huepschio male locatae C. V n. 4365 = epigr. 1 p. 34 n. 39“; hier wird nicht 
die Echtheit dieser Inschrift in Frage gestellt, nur ihre Lokalisierung: Alfred Domaszewski 
meinte, dass Adolf von Huepsch in seiner Publikation Epigrammatographie oder Sammlung 
Römischer Inschriften der niederdeutschen Provinzen ... , Köln 1801, 34 irrtümlich eine Inschrift 
aus Brescia in Xanten lokalisiert habe. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um CIL V 4365 
(Brescia), sondern um deren kleinformatige Fälschung, die vielleicht zeitweise in Xanten aufbe-
wahrt wurde, bevor sie nach Dresden kam. 

 

L. Antonius L. f. | Fab. Quadra | torquibus et | armillis ad |5 T. Caesare bis | leg. XX 
 

Eine Fälschung also nach der Inschrift CIL V 4365 = ILS 2272 = Inscr. It. X 5, 154; 
Suppl. It. 8, 1991, 167 (Brescia) mit Ausfall einer ganzen Zeile (Z. 3 des Originals). 

 
L(ucius) Antonius L(uci) f(ilius)| Fab(ia) Quadra|tus donatus | torquibus et |5 
armillìs ab | Ti(berio) Caesare bis | leg(ionis) XX 
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„Lucius Antonius Quadratus, Sohn des Lucius, aus der Tribus Fabia, mit Halsketten 
und Armbändern zweimal von Kaiser Tiberius ausgezeichnet, aus der 20. Legion.“ 

 

C. Franzoni, Habitus atque habitudo militis. Monumenti funerari di militari nella 
Cisalpina romana, Roma 1987, 79 n. 54; St. J. Malone, Legio XX Valeria Victrix. Proso-
pography, Archaeology and History, Oxford 2006, 155 Nr. 9 mit Abb. und weiterer 
Literatur. 

12. Unpubliziert, vgl. AA 9 (1894) 29 f. Nr. 14. Inv.-Nr. Hm 422 (Taf. 29) 

Grabinschrift fast mittig auf dem dreieckigen, geglätteten, 25 cm breiten Giebelfeld einer 
marmornen Stele. BH.: 3 cm (Z. 1), 2,6 cm (Z. 2). Schrift angelehnt an die actuaria mit starken 
Serifen und kommaförmiger Interpunktion. — Aus dem Kunsthandel in Dresden, ohne Angabe 
des Fundorts. Im CIL nicht publiziert, vgl. AA 9 (1894) 29 f. Nr. 14. 

 

Aucta have 
 

„Lebe wohl, Aucta.“ 
 

Auctus/Aucta bei H. Solin, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, 
Stuttgart 1996, 172f. — Die aspirierte Grußformel have („sei gegrüßt“) hier zum 
Abschied gesprochen. — Die ungeklärte Herkunft der Stele wie auch die mindere 
Qualität der Porträts machen das Stück verdächtig, so dass wir hier wohl eine moderne 
Arbeit vor uns haben. Sed videant meliores. 

Platenhofer Weg 85  Manfred G. Schmidt 
13503 Berlin  
mgs@custos-corporis.com  
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Nr. 1: unpubliziert 
Inv.-Nr. ZV 0185 

Nr. 2: CIL VI 3472*, Inv.-Nr. 1765 Bl. 133 c 

zu M. G. Schmidt, S. 181 und 182 



Tafel 25 

 

 
 

Nr. 3: CIL VI 35265 Inv.-Nr. ZV 0184 

Nr. 4: CIL VI 9823, Inv.-Nr. ZV 0190 

zu M. G. Schmidt, S. 182 und 183  



Tafel 26 

 

 

 

Nr. 6: Abklatsch von CIL VI 21578, Inv.-Nr. 1765 Bl. 133v Nr. 692 

zu M. G. Schmidt, S. 183 und 184  

Nr. 5: CIL VI 9980 cf. p. 3896 = ILS 7428, Inv.-Nr. ZV 0182 



Tafel 27 

 

 

 

Nr. 8: CIL VI 27608, Inv.-Nr. ZV 0187 

zu M. G. Schmidt, S. 184 und 185 

Nr. 7: unpubliziert, Inv.-Nr. ZV 0186 



Tafel 28 

Nr. 9: ICVR 3841, Inv.-Nr. ZV 0188 

Nr. 10: unpubliziert, Inv.-Nr. ZV 183 

zu M. G. Schmidt, S. 185 und 186 



Tafel 29 

Nr. 12: unpubliziert 
vgl. AA 9 (1894) 29 f. Nr. 14. Inv.-Nr. Hm 422 

zu M. G. Schmidt, S. 186 und 187 

Nr. 11: unpubliziert, vgl. CIL XIII 2, p. 33* 
Inv.-Nr. 1765 Bl. 133 Nr. 672 




