
NEUES VOM SKLAVENMARKT IN SARDEIS 
(Taf. XXXVIII) 

Dem Text einer 1993 von mir veroffentlichten langen Ehreninschrift1 

fur C. Asinnius Nicomachus Frugianus, Glied einer in Sardeis und 
dariiber hinaus hervorgetretenen prominenten consularischen Familie2, aus 
der 1. Halfte des 3. Jhdts. n. Chr. war durch eine an seinem Ende 
angebrachte Notiz das interessante Detail zu entnehmen, daB es zu dieser 
Zeit in Sardeis vier macella, also dem Marktbetrieb dienende Platze bzw. 
Baulichkeiten gab. Auf oder an diesen sollten namlich gemaB einem 
BeschluB der Stadt die ihrem bedeutende Sohn geltenden x iua i 
Aufstellung finden3, wobei zu erschlieBen war, daB der Geehrte, der auf 
Drangen seiner Vaterstadt "in schwieriger Zeit" das Amt des Agoranomen 
auf sich genommen hatte, in Fortfuhrung der Tatigkeit seiner Vorfahren 
zur Ausgestaltung der Anlagen beigetragen hatte4. 

Zum Marktgeschehen in Sardeis gibt es aber nun noch ein weiteres 

Chiron 23, 1993, 248 - 263. Es handelt sich urn die durch die Sardis Expedition 1982 
freigelegte Inschrift IN 82. 16. 
An das aus den reichhaltigen Angaben der Inschrift rekonstruierte Stemma (a.a.O. 255) 
hatte ich, ohne zu klaren Ergebnissen zu kommen, Uberlegungen zu eventuell damit 
zu kombinierenden weiteren Zweigen der Asinnii angeschlossen (bes. S. 257 und 
261f. mit Anm. 98). Der Versuch einer entsprechenden Verkniipfung ist Inhalt eines 
von C. Settipani erarbeiteten genealogischen Entwurfs, den dieser mir 
freundlicherweise zur Kenntnis gebracht hat. Einer diesbezuglichen Publikation soil 
hier aber nicht vorgegriffen werden. Eine wichtige Textverbesserung bringt auf jeden 
Fall zu S. 249 Z. 24 beim Namen der GroBmutter des Geehrten die Lesung von M. 
Kaiava, Roman Female Praenomina (1994) 147, <l>po'OY{M.r|[c, anstelle von Opoiryi 
KOU (den Hinweis verdanke ich M. Corbier). 
Zu meinen Uberlegungen, ob in der Inschrift mit xium Statuen gemeint seien (vgl. 
unten S. 178 mit Anm. 14), hat J. Bousquet bei Ph. Gauthier, Bull, epigr. 1994 n. 
506 auf die Moglichkeit verwiesen, daB es sich auch um Kopien nur der Ehreninschrift 
handeln konne. Zur "Vervielfaltigung" von Statuen ein und derselben Person vgl. aber 
immerhin die Ausfuhrungen von W. Raeck, "Der mehrfache Apollodoros. Zur Prasenz 
des Burgers im hellenistischen Stadtbild am Beispiel von Priene", in: M. Worrle - P. 
Zanker (Hsg.), Stadtbild und Burgerbild im Hellenismus (Vestigia Bd. 47, 1995) 231-
8. 
Z. 42ff.: (Errichtung der Statue - dvSpidc,) ev zoiq i/[8ioic, almou Kai Ttpoyoviicoic, 
ep/[yoi<; y]r|<pio"auevr)c, Trjc, 7tarp{/[5oc, dvao]Tfjvai amox> zccc, Tiu.dc, / [ev xoiq 
Te]oaapow |0.[a]KeX,Xot<;. Vielleicht wird die Konstruktion glatter, wenn man in Z. 45 
m i OJTFJVOU erganzt, wodurch dann auch dvSpidc, und xi\iai besser voneinander 
abgehoben waren. 
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Zeugnis, namlich den Hinweis auf die Existenz eines Sklavenmarktes 
unter der Bezeichnung axaxdp iov , das bisher nur durch eine 
provisorische Erwahnung bekannt war5 und nach dieser auch schon 
vereinzelt in der Literatur rezipiert wurde. Zweck meines Beitrags ist es, 
diese Inschrift inxvollen Umfang bekannt zu machen und ihre Aussagen 
zur Diskussion zu stellen6. 

Einer der Nebenschauplatze der ab 1958 wiederaufgenommenen 
Aktivitaten der amerikanischen Sardis Expedition durch George M. A. 
Hanfmann war die Untersuchung der bedeutenden Baureste im auGersten 
Osten des Ruinenfeldes der romischen Stadt, der von fruheren Reisenden 
als Stadttor, City Gate, angesehenen Anlage, die sich als romisches Bad 
entpuppte7. In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Bau, aber 
vermutlich nicht mit ihm in direktem Zusammenhang stehend, kam eine 
Mauer zutage, in die eine Gruppe von 5 relativ spaten, vermutlich schon 
der islamischen Zeit angehbrigen Grabern eingelassen war8. Fur eines 
dieser Graber (69. 5) war als Abdeckung ein offenbar zu diesem Zweck 
zurechtgeschnittenes Stiick einer Stele verwendet worden, das bei der 
Freilegung mit der Schrift nach oben noch in der urspriinglichen Lage 
vorgefunden wurde9. Es ist die hier vorzulegende Inschrift IN 69. 14. 

Stele aus feinkbrnigem weiBen Marmor. Der durch eine 3, 2 cm breite Glattung 
an der Schriftseite hervorgehobene linke Rand ist erhalten, desgleichen die obere 
Begrenzung; rechts und unten der Stein in grober Form abgeschnitten. Die Inschrift fullt 
etwa zwei Drittel der Hohe des Blockes aus, darunter ist ein leicht geglattetes freies Feld. 
H. 137, 5, B. 37, D. 13, 8cm; Buchstabenhohe 3, 6, Zeilenabstand ca. 1 cm. (Abb. 1). 

Die in klaren Buchstaben eingemeiBelte Inschrift verrat kaiserzeitlichen 
Charakter, wobei man besonders an das spatere 1. und das beginnende 2. Jhdt. n. Chr. 
denken wird10. Auffallend ist etwa die Tendenz zu Uberschneidungen beim 

J. u. L. Robert, Bull, epigr. 1977 n. 422 aus AnlaB der Erwahnung der lateinischen 
Inschrift aus Ephesos (s. S. 18If.; jetzt IvEphesos 646): "Signalons a ce propos une 
inscription inedite de Sardes: la statue d'un grand-pretre de la province dAsie 
('Aoiac,) et de la ville est elevee par TCDV ev tcp] axaiapiq) jtpfa'yu.aTe'Uouivcov]". 
Dem Leiter der Sardis Expedition, Prof. Crawford H. Greenewalt, Jr., bin ich erneut 
zu Dank verbunden fur die ehrenvolle Betrauung mit der Veroffentlichung des 
epigraphischen Materials der Grabung und fiir die Unterstutzung meiner Arbeiten am 
Ort. 
Vgl. George M. A. Hanfmann und Jane C. Waldbaum in dem von denselben 
herausgegebenen Band A Survey of Sardis and the Major Monuments outside the 
City Walls (= Archaeological Exploration of Sardis, Report 1, 1975) 129ff: The 
Roman Bath CG. 
Dazu der Grabungsbefund am Anm. 7 a.O. 165f. mit dem Plan Fig. 335. 
Die Fundlage ist auf Fig. 436 der in Anm. 7 genannten Publikation wiedergegeben. 
Ebd. 166 auch die Beschreibung des Befundes der Inschrift. 
In der kurzen Beschreibung des Steines in der Grabungspublikation (s. Anm. 9) ist 

176 



Neues vom Sklavenmarkt in Sardeis 

Aufeinandertreffen schrager Hasten (bei A, M, X) sowie die Hervorhebung der Spitze der 
dreieckig geformten Buchstaben durch eine dariibergesetzte Waagrechte (bei A, A, A). H 
zeigt den verkiirzten, von den beiden senkrechten Hasten abgesetzten Mittelstricht. P hat 
eine nur kleine, vom senkrechten Strich leicht abgesetzte Schlinge, beim <£> sind 
beiderseits der Senkrechten ebenfalls kleine iiber einen Halbkreis hinausgehende Bbgen 
angesetzt11. 

Der Text, von dessen urspriinglicher Breite etwas mehr als die Halfte erhalten ist, 
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit in der folgenden Form hergestellt werden: 

'O 5fj|xo<; 6 [ZccpSioc]-
vwv exeiji[r|aev] 
Kaxcc \)/r|(pion[a yevo]-

4 ja.evov ev £K[KA,r)aiqc] 
rcavSrincp (Blatt) T[ca. 6] 
'Io-uXiov Ae7ii[8ov ca. 3] 
yeviavov TO[V ir\q] 

8 %E 'Acuaq tea! [noXeaaq], 
(piX,OKaiaapa [ap%iepea], 
TcpwTov xf\q [noXemq], 
§ia a>iXo8o^[(av KOU] 

12 xr\v acuvKptixov eiq] 
TT]V 7caxp{5a e[-uvoiav ava ?]-
axriadvTcov [EK Z&V i8i]-
COV TT)V X£l | i / f | [v T©V EV XG>] 

16 axcttocpiq) npab/iiaxevo]-
)a.evcov. 

Als rechtliche Grundlage der vorliegenden Ehrung wird ein in einer 
£KKX.r|a{a 7idv5r||X0(; gefaBter VolksbeschluB angefiihrt (Z. 3 - 5)12; ihre 

angefuhrt: "Approximate date: late third to early fourth century A. D. (?)". Das ist 
auf jeden Fall zu spat. 

1J Bezuglich des 4> "mit eingezogener Rundung" hat kiirzlich A. Rugler, AM 104, 
1989, 224 mit Anm. 26 erklart, diese Form "ware nach der Mitte des 1. Jhdts. n. 
Chr. ungewbhnlich". Ich finde - jedenfalls im athenischen Bereich - die Form aber 
durchaus noch an der Wende vom 1. zum 2. Jhdt.: s. z.B. P. Graindor, Album 
d'inscriptions attiques d'epoque imperiale (1924) PI. XXIa (/G II/III2 4193), XXII 
(3544), XXIII (3545), alle an das Ende des 1. Jhdts. datiert. 

1 2 Die Wendung eKKA,r|oia 7t&v8Tinoq ist, wenn ich recht sehe, besonders ein 
Spezifikum der Inschriften von Olbia: s. IosPE I2 p. 551 (Index); /. Olbiae (1968) 
n. 47, 2 (dazu L. Robert, A travers UAsie Mineure 84). Vgl. H. Swoboda, Die 
griechischen Volkbeschliisse (1890) 309 mit der Vermutung: "Wahrscheinlich war... 
fur die BeschluBfahigkeit der Versammlung eine gewisse Ziffer festgesetzt". 
Neuerdings ist ein Beleg aus Bubon dazugekommen: F. Schindler, Die Inschriften 
von Bubon (SBWien 278, 3; 1972) 38 n. 12 mit der Korrektur der Erganzungen 
durch J. u. L. Robert, Bull, epigr. 1973 n. 456. Ob mit 7tdv8r|u.o<; ein besonderer 
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Ausfiihrung ist aber, wenn die vorgeschlagene Erganzung in Z. 14/5 das 
Richtige trifft, durch die im folgenden noch zu behandelnde Korporation 
der ev TK> rjTOCTapicp TipayiLiaxeTjo^evoi auf deren eigene Kosten 
iibernommen worden1^. Dabei ist darauf hinzuweisen, da6 weder der Text 
selbst noch der materielle Befund der Inschrift erkennen lassen, in welcher 
konkreten Form die "Ehrung" erfolgt ist. Bekanntlich kann der Begriff 
TIUT| auch auf Statuen angewandt werden14, aber der Schrifttrager ist hier 
jedenfalls keine Statuenbasis. Denkbar ist freilich, daB der stelenartige 
Inschriftblock Teil eines groBeren Monuments gewesen ist. 

Der Name des Geehrten ist mit einiger Wahrscheinlichkeit als Tfitus] 
oder Tfiberius] Julius Lepidus [-Jgenianus herzustellen15. Fur diesen aus 
Sardeis gebiirtigen Mann (Z. 13 ir\v Jiaxpi5a) bietet sich eine 
prosopographische Kombination an: eine seit iiber 120 Jahren bekannte, 
heute noch vorhandene stark verstiimmelte Inschrift (Sardis VII 1 n. 46 
mit Fig. 36), mit der vermutlich die Epheben einen als ap%i£pfj %[r\z, 
'Aaiac, bezeichneten Iulius Lepidus ehrten, mag sich auf dieselbe Person 
beziehen16. Den Anfang mit dem Namen haben Buckler und Robinson in 
folgcnder Form erganzt: [? f.] 'IOTJ^IOV AEJUSOLV, TOV riuixspov (?) / 

Charakter der Volkversammlung unterstrichen werden soil und dabei im Sinne von 
Swoboda ein Quorum fur die BeschluBfassung vorauszusetzen ware, muB offen 
bleiben. In der Ietzten Untersuchung des Fragenkomplexes von Ph. Gauthier, 
"Quorum et participation civique dans les democraties grecques", in: C. Nicolet 
(Hsg.), Du pouvoir dans I'antiquite: mots et realties (Cahiers du Centre Glotz I, 
1990) 73 - 99, wo allerdings die Kaiserzeit nicht einbezogen ist, wird der Begriff 
7tdv8r||Lio<; nicht diskutiert. 

'3 Die Erganzung ava[oTT|odvxcov in Z. 13 ware mit 9 Buchstaben das Maximum in 
dieser Inschrift. BloBes oxTiadvtcov wird man aber andererseits ungern voraussetzen 
wollen, da das verbum simplex toxdvai ganz iiberwiegend auf metrische Inschriften 
beschrankt bleibt (s. G. Gerlach, Griechische Ehreninschriften, 1908, 47). 

1 4 Vgl dafiir P. Herrmann, Chiron 23, 1993, 254 Anm. 74. 
15 Der in Z. 5 nach dem Blatt gerade noch erhaltene Rest einer waagrechten Haste am 

oberen Zeilenrand schlieBt das sonst naheliegende Tdiov aus und fiihrt mit recht 
hoher Sicherheit auf T. Man kann dann zwischen dem fur die Liicke etwas zu kurzen 
T[{xov] und dem etwas zu langen T[ipeprov] schwanken. -Das aus einem 
griechischen Namen auf -yevric, abgeleitete zweite Cognomen des Mannes wird 
besser unerganzt gelassen, da mehrere Moglichkeiten in Betracht kommen (Aio-, 
0eo-, 'lot-, Neoyeviccvov bzw. noch viel mehr, wenn "man den Verlust von 4 
Buchstaben fiir moglich halt). 

'6 Nach den unvollstandigen Lesungen H. - J. van Lenneps (RA 1875 II 54 n. V) und 
G. Webers (AM 25, 1900, 121) ist der Name zuerst von D. M. Robinson (AJA 14, 
1910, 414) erkannt worden. Den Versucht einer vollstandigen Erganzung der 
Inschrift haben W. H. Buckler und D. M. Robinson AJA 18, 1914, 358 Anm. 1 
vorgelegt und in ihrem Corpus von 1932 mit einer geringfiigigen Abweichnung 
wiederholt. 
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7toA,e]iTr|v. Wenn man davon ausgeht, daB derselbe Mann gemeint ist, 
wird man jetzt am Anfang [T.] oder [Ti.] erganzen und konnte eventuell 
am Zeilenende statt der von den Herausgebern als unsicher angesehenen 
Erganzung17 das jetzt zumindest mit seiner Endung bekannt gewordene 
zweite Cognomen [ . . . ]yeviavov einsetzen. Aus der Nennung eines 
[^Xalfhoc, EiaiyovtocJ als des fiir die Errichtung der Statue 
Verantwortlichen kamen die Herausgeber auf eine Datierung in flavische 
Zeit, da ein Mann dieses Namens unter Vespasian als Munzbeamter in 
Sardeis begegnet18. Die danach erganzte Erwahnung der 32. Pentaeteris 
(der Provinzialspiele), fiir die der Oberpriester als Agonothet fungierte (Z. 
3), fiihrte sie auf eine prazise Datierung der Ehreninschrift in das Jahr 96 
oder kurz danach. Auch wenn auf eine so genaue Festlegung engesichts 
der immer noch ungelosten Probleme der Periodizitat der Provinzialfeste 
verzichtet werden sollte19, ware die oben erwahnte grobe Datierung in 
flavische Zeit auch fiir unsere neue Inschrift gut zu akzeptieren. 

Nach der (schon von J. u. L. Robert vorgenommenen: s. Anm. 5) 
Erganzung hat auch die neue Inschrift fiir lulius Lepidus seine Funktion 
als dpxiepeiSc, genannt, den Titel auBerdem noch mit dem Pradikat 
(pi^oKaioap verbunden20. Die Besonderheit ware hier aber, daB der 

1 7 Das Problem ergibt sich aus der in Z. 2 vor m i &p%iepii erhaltenen Wortendung 
hxr|v. Ich muB allerdings gestehen, daB ich in der sehr groBen Zahl in Betracht 
kommender Worter mit dieser Endung keinen passenden Begriff gefunden habe, durch 
den man das vorgeschlagene [TtoXelvrnv ersetzen konnte. 

1 8 BMC Lydia p. CII; R. Miinsterberg, Die Beamtennamen auf den griechischen 
Mttnzen 148. Dazu Syll. v. Aulock 3138 und 3147 (dort Verschreibung: e7ii T. <bX. 
Eiovyo-u). In der Legende BMC 254 n. 126 ist als Monogramm die Abkiirzung 
aTpa(iriYO'C) beigefiigt, was sich mit der Angabe der Inschrift Sardis n. 46 gut 
vertruge, die Z. 7 auch das Amt des Strategen nennt. 

19 Buckler - Robinson waren von einem durchgehenden penteterischen Zyklus der 29 v. 
Chr. eingefiihrten 'Pcououcc EeBaaxa ausgegangen und hatten von daher die 32. 
Ttevxaexript!; von 96 als einzige fiir die flavische Zeit erganzbare Zeitangabe der 
verstiimmelten Inschrift angesehen: [aycovoSeTnv] TT)<; Seuxepaq ic[ai X' 
7cevxaexr|p{8o<;]. Inzwischen ist aber die Frage der Periodizitat der 'Prouava ZeBaoxd 
ebenso in die Diskussion geraten wie das Problem des Beginns und des 
Veranstaltungsrhythmus der moglicherweise diese Serie fortsetzenden oder neben sie 
tretenden Agone der Kovva 'Aoiaq: s. vor allem L. Moretti, RivFil 82, 1954, 276 -
289 = Tra epigrafia e storia 141 - 154; Ch. Habicht, Altert. v. Pergamon VIII 3 
(1969) 165 mit Anm. 6; C. Fayer, // culto della dea Roma (1976) 114 Anm. 20 und 
124f.; B. Levy, JNG 44, 1994, 87 Anm. 35; P. Herrmann, IstMitt 44, 1994, 218 
Anm. 69. Angesichts dieser Unsicherheiten unterlaBt man besser einen 
Erganzungsversuch in dieser Zeile. 

2 0 R. Miinsterberg, OJh 18, 1915 Bbl. 315-8 erklart qnkoKcaoap als einen Titel. Vgl. 
Ch. Dunant - J. Pouilloux, Recherches sur Vhistoire et le cultes de Thasos II (1975) 
121; J. u. L. Robert, Bull, epigr. 1966 n. 368 (kein "Schmeichelepitheton"). 
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Geehrte das Amt des Provinzialpriesters verkniipft hatte mit der Stellung 
des stadtischen ap%iepe-u<;, also des Priesters fur den Lokalen Kaiserkult, 
ubrigens eine durchaus nicht singulare Kombination21. Der nachfolgende 
Ehrentitel des np&xoq xfjq noXecoq hebt allgemein den Rang des Mannes 
hervor22, und auch in der abschlieGenden Motivierungsformel mit 
Nennung seiner cpvA,o5o îa und des "unvergleichbaren" (aairyKpiToc,) 
Wohlwollens seiner Vaterstadt gegentiber wird uns eine Prazisierung 
seiner Verdienste vorenthalten23. 

Ein vorderhand nicht losbares Problem stellt der Versuch einer 
genealogischen Einordnung unseres T[ ] Iulius Lepidus [ Jgenianus 
dar. Wir kennen namlich aus Thyateira eine prominente Familie, in der in 
drei Generationen aufeinanderfolgen ein M. Antonius Attalus Lepidus, M. 
Antonius Lepidus und C. Iulius Lepidus24. Von diesen war der erste 
ocp^vepevx; 5ia B(ot>, also Priester im stadtischen Kaiserkult, wahrend der 
Sohn und der Enkel es zum apxiepeuc, xfjc, 'Aaiocc,, d.h. zur Stellung des 
Provinzialpriesters, brachten. Bemerkenswert ist dabei auch der Ubergang 
aus der gens Antonia in die gens Iulia, wobei das Cognomen iiberdies den 
dritten Triumvirn Lepidus in den Blick riickt. Hier ist offenbar eine 
einfluBreiche Familie der lokalen Aristokratie mit einer gewissen 
Wendigkeit und Anpassungsfahigkeit durch die Wechselfalle der 
Ubergangsphase zur Monarchic in Rom gesteuert25. Es spricht viel daftir, 
daB auch unser Mann aus Sardeis zumindest zu ihrer Verwandtschaft 
gehbrt, auch wenn ein Ankniipfungspunkt vorlaufig fehlt26 

Vgl. P. Herrmann, IstMitt AA, 1994, 227 mit Anm. 108. 
Derselbe Titel erscheint in der Inschrift fur Sokrates Pardalas Sardis VII 1, n. 22, 5; 
vgl. L. Robert, CRAI 1975, 320 = OMS V 499. 
Fur die Bedeutungsentwicklung von qnXo8ocjia und ihre Nahe zur ettepyeota vgl. J. 
- L. Ferrary, Philhellenisme et imperialisme (1988) 116 mit Anm. 235. Einen sehr 
materiellen Aspekt gewinnt das Wort in der folgenden Wendung der Ehreninschrift 
fiir M. Ulpius Appuleianus Flavianus von Aizanoi, wo zugleich ein Beleg fur 
dawKpvrat; enthalten ist: F. Naumann, IstMitt 35, 1985, 219 Z. 18ff. (SEG 
XXXV 1365) 8iccvou«I<; xal (piXoSo^vaig aativKpuov jcapaa%6vTa ecanov. Man 
vgl. z.B. auch die dcuvKpixoi euepyeoiat einer Inschrift aus Apameia in Phrygien: 
G. Klaffenbach, MH 6, 1949, 220 (dazu J. u. L. Robert, Bull, epigr. 1951 n. 212). 
Vgl. das in Weiterfuhrung von W. H. Buckler, RPhil 37, 1913, 296 vorgeschlagene 
Stemma TAM V 2 p. 343 mit den Belegen. 
Die historischen Besonderheiten dieser Namensentwicklung sind von L. Robert, 
Noms indigenes dans I'Asie Mineure greco-romaine I (1963) 221f. sowie Laodicee du 
Lycos. Le Nymphee (1969) 308 Anm. 4 herausgestellt worden. 
W. H. Buckler und D. M. Robinson haben AJA 18, 1914, 358 die Moglichkeit 
angedeutet, daB der Antonius Lepidus der Inschrift aus Sardeis der Sohn des 
Thyatireners C. Iulius Lepidus war. In der Edition Sardis VII 1, 46 wird das etwas 
abgeschwacht ("was probably descended"). Identitat zwischen dem C. Iulius Lepidus 
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Der SchluB der Inschrift nennt die Korporation, die die Errichtung 
des von der Volksversammlung beschlossenen Ehrenmonuments fur 
Iulius Lepidus auf eigene Kosten iibernommen hat: die ev xw axocxocpicp 
npay\iaxe\)6\ievoi, also einen vereinsmaBig organisierten Verband von 
Geschaftsleuten oder Handeltreibenden27. DaB wir dabei das literarisch 
vollig unbekannte Wort oxaxdpiov ohne Zogern mit "Sklavenmarkt" 
wiedergeben konnen, verdanken wir besonders einer 1896 bekannt 
gewordenen Inschrift aus Thyateira, in der der Kontext mit Deutlichkeit 
auf diese Interpretation ftthrt (TAM V 2, 932): es ist eine Ehreninschrift, 
die ausgeht von oi xou axaxapiou epyaoxal KCU rcpo^evnxai arauxxxrov, 
wobei uberdies der geehrte Alexandras mit dem klarenden 
Funktionsbegriff acojiaxefi7copo<; versehen wird. Schon P. Wolters, der 
die Inschrift nach der von A. Fontrier in einer smyrnaischen Lokalzeitung 
vorgenommenen Erstpublikation bekanntgemacht hat (AM 21, 1896, 
262), konnte ihren Aussagewert hervorheben: "Das anscheinend 
unbezeugte Wort oxaxdpiov muB nach dem Inhalt der ganzen Inschrift 
wohl den Sklavenmarkt bezeichnen". Wegen ihrer Bedeutung ist die 
thyatirenische Inschrift auch von W. Dittenberger in seine Sammlung 
aufgenommen und ausfuhrlich kommentiert worden (OGI 524) und hat 
Eingang in die Literatur tiber das Vereinswesen gefunden28. Seitdem 
haben sich die Beispiele fur axccxdpiov vermehrt29, wobei im besonderen 
eine erstmals von J. Keil publizierte Inschrift aus Ephesos von Interesse 

von Thyateira (TAM V 2, 968, 3) und dem Mann der Inschrift Sardis n. 46 erwog 
auch M. Rossner, StudClas 16, 1974, 132. Der Umstand, daB in unserer neuen 
Inschrift Sardeis als 7caxpi<; des Geehrten bezeichnet wird sowie auch die jetzt 
bekannt gewordenen weiteren Namenselemente sprechen gegen eine direkte 
Verkniipfung mit der thyatirenischen Familie. 
Zu dem Gebrauch und der Verbreitung von Konstruktionen mit Tcpayuocieuouevoi s. 
F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens (1909) 109f. in dem Kapitel 
"Kaufleute". 
J. - P. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionelles chez les 
Romains III (1899) 60 n. 166. Gegen dessen Ubersetzung von epyaoxai mit 
"ouvriers du marche aux esclaves" und rcpo^evnxcu mit "marchands d'esclaves" (die 
von H. Francotte, L'industrie dans le Grece ancienne II, 1901, 211 iibernommen 
wurde), wendet sich Poland a.a.O. 108 Anm.ttt). der in den nebeneinanderstehenden 
Kategorien "Handler des Sklavenmarkts" und "Makler" sieht. Zu Ttpo^evnx-ni; vgl. 
auch Dittenberger Anm. 2: "Proxeneta appellatur cuius opera inter emptorem et 
venditorem convenit". 
Die Belege sind aufgezahlt im Kommentar zu TAM V 2, 932, sie werden vollzahlig 
vorgefiihrt auch in der Wortuntersuchung von P. Poccetti (s. Anm. 31). Natiirlich 
waren sie auch Lv Robert prasent, als er 1963/4 in einer Lehrveranstaltung an der 
Ecole des Hautes Etudes im Rahmen der Behandlung von Inschriften aus Thyateira in 
ihrer Wiedergabe in den IGRIV die besagte Inschrift (n. 1257) erorterte: s. OMSIV 
253. 
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war, da sie das lateinische Aquivalent der griechischen Formel von den 
7tpocYM-(X't;£'uol^evot anfuhrte: [qui i]n statario ne[g]otiantur30. Dazu ist 
neuerdings ein weiteres lateinisches Exemplar aus Ephesos mit der 
vollstandig erhaltenen Wendung getreten (IvEphesos 646). 

An die jetzt vorliegenden Befunde lassen sich Uberlegungen und 
Fragestellungen anschlieBen, die -je nach Interessenlage- den sprachlichen 
Aspekt, die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung und eventuell 
auch topographische Gesichtspunkte ins Auge fassen. Alle drei 
Blickrichtungen sind in der neueren Forschung aufgenommen worden. 

Zur sprachlichen Seite des Phanomens liegt eine anregende 
Untersuchung von Paolo Poccetti vor31. Auf der Grundlage einer 
Eingrenzung der Wortbelege nach zeitlichen (1. Jhdt. v. bis 2. Jhdt. n. 
Chr.) und raumlichen Gesichtspunkten (wichtige Handelsstadte des 
antiken Kleinasien) kommt Poccetti zu der Erkenntnis, daB das in den 
Literaturen beider Sprachen vollig unbekannte32 parallele Paar CTOCT&PIOV 
/ statarium in Verbindung stehen musse mit der Ausbreitung der romischen 
Herrschaft im ostlichen Mittelmeeraum und vermutlich "als Terminus 
romisch-italischer Kaufleute im griechischen Sprachgebiet entstanden" sei. 
Mit ahnlichen Uberlegungen hatte F. Coarelli in diesem Sinne schon Delos 
als Herkunfts- oder Entstehungsort des Terminus in Betracht gezogen33. 
Linguistisch erklart Poccetti die beiderseitige Wortbildung als eine 
spezifische Interferenzerscheinung, ohne sagen zu konnen, in welcher 
Sprache der Begriff zuerst Anwendung gefunden hatte. 

Damit sind wir schon bei der sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen 

3 0 J. Keil, Forschungen in Ephesos III (1923) n. 25 (AE 1924 n. 72); jetzt IvEphesos 
3025. 

3 1 P. Poccetti, "Gr. otocT&piov / Lat. statarium "Sklavenmarkt": Lehnwort oder 
Bedeutungsentlehnung ? ", Glotta 63, 1985, 172 - 180. Poccettis Ausfiihrungen 
waren offensichlich angestoBen worden durch den 1982 erschienenen Beitrag von F. 
Coarelli (s. Anm. 33) 134f.; er hatte auf sie auch schon Athen. 62, 1984, 650 kurz 
zuriickgegriffen. 

3 2 Keine Beachtung gefunden hat in der Literatur eine von W. Dittenberger, OGI524 
Anm. 1 vorgetragene scharfsinnige Uberlegung, ein literarischer Beleg fur statarius 
zur Kennzeichnung der Herkunft aus dem Sklavenstand konne moglicherweise im 
Panegyricus des Pacatus auf Theodosius I. (Paneg. Lat. II 31) enthalten sein, wo der 
geschmahte Usurpator Magnus Maximus u.a. als statarius lixa bezeichnet wird. 
Dittenberger hat diese Idee allerdings selbst aufgegeben zugunsten einer noch 
ingenioseren Ableitung der Wendung des Panegyrikers aus einer verderbten Livius-
Uberlieferung (XXX 28, 3 Statorius semilixa). 

3 3 F. Coarelli, "L' "Agora des Italiens" a Delo: il mercato degli schiavi ? ", in: F. 
Coarelli - D. Musti - H. Solin (Hsg.), Delo e I'ltalia (Opuscula Instituti Romani 
Finlandiae II, 1982) 119 - 145, hier: 134-6. 
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Perspektive, die die besprochenen Belege eroffnen. Zum einen kann man 
sich naturlich fragen, ob die auf uns gekommene Auswahl an Belegen fur 
axaxdcpiov / statarium insofern signifikant oder reprasentativ sein kann, 
als sie uns gewisse Zentren des Sklavenhandels in diesem ostlichen Raum 
kennen lehrt. Hier sollte man vielleicht das Spiel des Zufalls bei der 
Erhaltung entsprechender Zeugnisse nicht unterschatzen34. Ein anderer 
Punkt des Interesses kann sich unter dem Aspekt der geschaftlichen 
Beziehungen oder der geschaftlichen Forderung auf die Personen richten, 
denen Ehrungen der auf dem Sklavenmarkt tatigen Handler-Korporationen 
galten: das sind in Ephesos bei den beiden lateinischen Inschriften 
romische Beamte bzw. Funktionare; romischer Burger ist auch der 
Bauherr, der in Akmonia in Phrygien aus eigenen Mitteln das axaxocpiov 
nebst einem Altar errichten lieB35. Rein griechisch ist der Name des in 
Thyateira geehrten cconocxeuTiopoc, Alexander, dem die Statue 
charakteristischerweise nach dem Ende seiner viermonatigen Amtzeit als 
Agoranomos errichtet wurde36. Unser Mann in Sardeis ist, wie wir 
gesehen haben, vermutlich einheimisch-griechischer Herkunft, aber durch 
Burgerrecht und offentliche Stellung traditionellerweise an die romische 
Fuhrungsschicht attachiert. 

Am wenigsten konnen wir uber die Handeltreibenden selbst 
erfahren, die sich anonym hinter der kollektiven Bezeichnung der ev xcp 
oxaxapicp 7ipaY(xaxeu6(j.evoi bzw. der in statario negotiantes verbergen. 
Man wuBte gern, welchen Anteil unter ihnen Romer oder auch noch 
"Italiker" stellten. Desgleichen ware es interessant zu wissen, welchen 
Charakter ihre "Korporation" besaB, ob sie lokal begrenzt war oder ob 
etwa hinter der Formulierung ihrer Inschriften eine ad hoc 
zusammengekommene Gruppierung von reisenden Handlern 
unterschiedlicher Herkunft anzunehmen ist37. 

Man vgl. dazu das Kapitel The Geography of the Trade im Rahmen der 
Untersuchung von W. V. Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade", in J. 
H. D'Arms - E. C. Kopff (Hsg.), The Seaborne Commerce of Ancient Rome: 
Studies in Archaeology and History (Mem. Amer. Acad. Rome, Vol. XXXVI, 1980) 
117-140. 
Ephesos: der Proconsul von 42/3 C. Sallustius Passienus Crispus (IvEphesos 
3025); Ti. Claudius Secundus, ein Subalternbeamter (viator, accensus, lictor, 
IvEphesos 646); Akmonia: rdioq Icopvdfxioq Tcaou ?] inoq Oue^ivoc B[ - -
(MAMA VI 260), bei dem keine Funktionsangabe erhalten ist. 
Die Verknupfung der zwei Tatigkeitsbereiche hat Th. Reinach zu dem sarkastischen 
Ausruf veranlaBt (REG 10, 1897, 95): "Quel joli monde !". 
F. Poland (s. Anm. 27) 114 hat eher an "korporatives Auftreten" als an feste Vereine 
gedacht: "Ein sehr wichtiger AnlaB, der Berufsgenossen vereinte, ist die Abhaltung 
eines Sklavenmarktes in Thyateira ...". In einer FuGnote weist er darauf hin, daB hier 
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SchlieBlich konnte bei den hier erscheinenden 7r.paYume,o6|j.£voi 
auch noch die Frage einer gewissen Kontinuitat einer entsprechenden 
Geschaftstatigkeit in Sardeis angeschnitten werden. Wir besitzen namlich 
seit einigen Jahren von dort ein interessantes noch in die Republik 
zuriickreichendes Zeugnis, das bisher nur in provisorischer Form 
bekanntgemacht wurde, aber noch keinen Widerhall in der Literatur 
gefunden zu haben scheint38. Deshalb sei es hier noch einmal 
aufgegriffen: 

IN 86. 2 (= NoEx 86. 18). Linke obere Ecke eines Blocks aus weiBem Marmor; 
rechts und unten gebrochen. Die Ruckseite ist roh bearbeitet. H. 47, B. 30 (Schriftflache 
26), D. 16 cm. Buchstabenhohe Z. 1 - 3: 4, 4 - 5, Z. 4 - 6: 2, 8 - 3 cm. Gefunden 1986 
in einem Feld nordlich von dem rornischen Gebaudekomplex A (Vaulted Substructure), 
der im Siiden der modernen StraBe Izmir - Ankara etwa in der Mitte zwischen dem Bad-
Gymnasium- Komplex und dem oben S. 176 genanten rornischen Bad (CG) gelegen ist. 
Die Bauanlage ist vermutungsweise als Ort der hellenistisch-romischen Agora angesehen 
worden39 (Abb.: 2). 

Italic[ei quel Sardibus] 
nego[tiantur] 

L. Munfatio C. f. Planco] 
4 'Ixa^iKo[l ol ev Zdp5eaiv] 

rcpayuo:|x£t>6|j.£voi] 
Ae\)Kia)[i Movcmcoi nXayiccui]. 

Die Erganzungsvorschlage der symmetrisch angeordneten bilinguen 
Inschrift beruhen auf der Vermutung, daB der Geehrte identisch ist mit 
einem Romer, fur den sich in Delos auf der "Agora der Italiker" zwei 
gleichlautende lateinisch abgefaBte Inschriften gefunden haben (/. Delos 
1695 und 1696), die eine bedeutsame Parallele zu dem Fund aus Sardeis 
darzustellen scheinen. Dort wird der Mann, dessen Namensform hier in 
die Erganzungen ubernommen ist, geehrt durch die Italicei et Graecei quel 
Deli negotiantur. Sollte es sich um dieselbe Person handeln, ware es ein 
beachtliches Zeugnis fur geschaftlich orientierte Verbindungen von Delos 
nach Asia hinein. Es gibt allerdings beziiglich der Datierung und der 
Identifizierung des Mannes bei den delischen Denkmalern eine offenbar 
noch nicht entschiedene Kontroverse, wobei als grober Anhaltspunkt die 
Tatsache dient, daB die eine der Basen die Kunstlersignatur des Ephesiers 
Agasias, Sohnes des Menophilos, tragt, dessen Tatigkeit in das 

Francotte aber eine "Gilde" angenommen habe. 
3 8 The Sardis Campaign of 1986 (BASOR Suppl. No, 26, 1990) 165f. 
3^ Vgl. C. Foss - G. M. A. Hanfmann in: Hanfmann - Waldbaum, Survey (s. Anm. 7) 

30. Auf dem dort enthaltenen Plan Fig. 1 ist das Building A unter Nr. 24 eintragen. 
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ausgehende 2. und das beginnende 1. Jahrhundert v. Chr. gesetzt wird40. 
In der Diskussion ist vor allem die Frage einer Identitat mit einem bei 
Appian (Mithr, 34, 133) erwahnten Mo\)vdtio<; ventiliert worden, der als 
Unterfeldherr Sullas 87 bei Chalkis einen Sieg iiber einen Teil der 
mithridatischen Invasionsarmee unter Neoptolemos errang41. In der oben 
erwahnten provisorischen Publikation habe ich angesichts des Fehlens 
eines Titels in den Inschriften dafiir pladiert, in Munatius Plancus eher 
einen einfluBreichen romischen Privatmann zu sehen, und im ubrigen 
gemeint, daG die Inschrift von Sardeis in die Zeit kurz vor den 
dramatischen Vorgangen der "ephesischen Vesper" von 88 v. Chr. 
gehoren diirfte42. Neben das Zeugnis aus Sardeis kann man 
wahrscheinlich eine Parallele aus Ephesos riicken, eine ahnliche Ehrung 
eines Romers durch die Italicei quei Ephesi negotiantur, in deren 
materiellem Befund eine Rasur sogar moglicherweise als Hinweis auf die 
Turbulenzen von 88 v. Chr. zu verstehen ist 43. Die historische 
Einordnung des Exemplars aus Sardeis und damit auch die Identifizierung 
des Munatius Plancus kann freilich nur als Vermutung prasentiert werden, 
da wohl eine spatere Entstehung der Inschrift und damit Zuweisung an 
einen anderen Munatius nicht ganz auszuschlieBen ist44. 

40 Vgl. J. Marcade, Recueil des signatures de sculpteurs grecs II (1957) 4 - 1 1 . 
41 Fur die Identifizierung vgl. J. Hatzfeld, ECU 36, 1912, 121; F. Miinzer, RE XVI 1 

(1933) 544 n. 27; T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic II 
(1952) 51; A. Degrassi, Inscriptiones Latinae liherae rei publicae (1957) 210 zu n. 
359. Zweifel an der Identifizierung auBert P. Roussel, Delos colonie athenienne 
(1916) 323 Anm. 2 und neuerdings F. Coarelli in dem in Anm. 33 genannten Band 
128f.; fur Identifizierung und Datierung auf die Zeit nach 87 dagegen M. - F. Baslez 
im selben Band 58f. und 62f. 

42 Man kann vermutlich mit dem Schicksal der durch die Vorgange uberraschten und 
betroffenen Italiker von Sardeis die Notiz bei Plin. n.h. II 209 verbinden, wonach 
sich viele Burger auf die insulae...Calaminae retten konnten (s. J. Hatzfeld, Les 
Trafiquants Italiens dans I 'Orient Hellenique, 1919, 119), d.h. die "schwimmenden 
Inseln" der Gygaia Limne nordlich von Sardeis (vgl. L. Robert, ECU 106, 1982, 
340 = Documents d'Asie Mineure 302). 

4 3 Es geht um die Ehrung eines L. Agrius L. f. Publeianus: R. Heberdey, Forsch. in 
Ephesos II 173 n. 58 (jetzt IvEphesos 2058), wo die Nennung der Italiker einer 
Tilgung verfallen ist, aber von Heberdey nach den Spuren entziffert werden konnte. 
Mit den Ereignissen von 88 v. Chr. hat diesen Befund in Verbindung gebracht D. 
van Berchem, BCH 86, 1962, 311 Anm. 7. In den IvEphesos wird - ohne Kenntnis 
van Berchems und ohne Eingehen auf das Problem der Rasur - eine Identifizierung 
mit einem bei Cic. pro Flacco 31 erwahnten L. Agrius sowie dem L. Agrius L. f. 
Publeianus Bassus einer Inschrift aus Elaia (IGRIV 271) vorgeschlagen. 

4 4 Eine vermeintliche spatrepublikanische Parallele aus Ephesos, die Ehrung des 
Consuls von 36 v. Chr. M. Cocceius Nerva (IvEphesos 658) ist durch den Fund 
eines zugehorigen Fragments hinfallig geworden (OJh 59, 1989 Bbl. 235 n. 2): Die 
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Der Zweck des Verweises auf die Inschrift IN 86. 2 war hier, die 
Tatsache der Etablierung einer Korporation von handeltreibenden 
"Italikern" fur das 1. Jhdt. v. Chr. in Sardeis herauszustellen. Man konnte 
sich vorstellen, daB deren Tatigkeit in der Kaiserzeit bei den ev xS> 
axocxccpup npayiiaxev6\xevoi in gewisser Weise eine Fortsetzung erfahren 
hat - ohne daB damit behauptet werden sollte, daB die negotiantes der 
ausgehenden Republik sich allein auf den Sklavenhandel konzentriert 
hatten. 

Ein letzter Gesichtspunkt betrifft topographische und 
baugeschichtliche Fragen. Die eben erorterte Inschrift der Italiker ist nahe 
einer Bauanlage aufgetaucht, die vermutungweise als hellenistisch-
romischer Markt gedeutet wird. Bei der Stele fur Iulius Lepidus ist 
angesichts der spaten Wiederverwendung eine Aussage zum Herkunftsort 
nicht moglich. Es muB also eine offene Frage bleiben, wo das jetzt 
bezeugte axocxapiov in Sardeis gelegen hat. An anderen Orten hat man 
gemeint, solche Platze lokalisieren zu konnen. Das ist Gelegenheit, 
abschlieBend eine neuere Diskussion iiber die Funktion und Bedeutung der 
"Agora der Italiker" in Delos in Erinnerung zu rufen: Auch wenn gerade 
auf dieser Insel der (angeblich dort aufgekommene: s. S. 182) Begriff 
axccxdtptov / statarium nicht bezeugt ist, wird Delos in der Literatur auf 
Grund einer freilich sehr summarischen Notiz bei Strabon 
herkommlicherweise als "Umschlagplatz" im Sklavenhandel von ganz 
erheblicher Kapazitat herausgehoben45. Hier hat nun 1970 Mariagrazia 
Cocco die Idee prasentiert, daB die Agora der Italiker der Platz dieses 
Sklavenmarktes gewesen sei; gegen den nachhaltigen Widerspruch von 
Ph. Bruneau ist die These von F. Coarelli aufgegriffen und verteidigt 
worden46. Dieser glaubte auch unter Auswertung von cxocxapiov-
Inschriften fur Magnesia am Maander und fur Ephesos entsprechende 
Lokalisierungsvorschlage fur Bauanlagen, die als Sklavenmarkt dienten, 
vorbringen zu konnen. Hier gerat man indes auf ein sehr unsicheres Feld, 
wie denn auch die Zweckbestimmung der delischen Agora nach wie vor 
durchaus umstritten bleibt47. Es zeigt sich einmal mehr, daB ein 

Inschrift ging nicht von den Italikern aus. Es gibt aber - besonders in Griechenland -
spatere Belege fiir ihr Auftreten: vgl. die Liste bei M. - F. Baslez (s. Anm. 41) 63 
Anm. 94. 

45 Strab. XIV 5, 2 (p. 668): r| AfjAxx;, 8\)vocuivr| uupia8a<; av8poc7i68cov ocuSrunepov 
KCCV 8e^ao8ai Kai cc7to;ceu.v|/ai. Dazu D. Musti (s. Anm. 33) 14. 

46 M. Cocco, "Sulla funzione dell' "Agora degli Italiani" di Delo", PP 25, 1970, 446-9; 
F. Coarelli in dem in Anm. 33 angegebenen Beitrag (vgl. auch Anm. 31). Die 
Gegenargumentation von Ph. Bruneau: BCH 99, 1975, 273-5; 109, 1985, 557 -
546; 111, 1987,331-9. 

4 7 Hinzugekommen ist die Deutung der Anlage von N. K. Rauh als "recreational 
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Zusammentreffen epigraphischer Uberlieferung und archaologischer 
Befunde ein uns nur relativ selten beschiedener Gliicksfall ist. 

Peter Herrmann 
Hamburg 

facility": BCH 116, 1992, 293 - 333 und in seinem Buch The Sacred Bonds of 
Commerce. Religion, Economy and Trade Society at Hellenistic Roman Delos, 166 
- 87 B. C, 1993, 289 - 338. Zu dem Fragenkomplex s. jetzt auch Th. Hantos, 
"Menschen in einer hellenistischen Stadt - Einheit und Vielfalt", in: K. Buraselis 
(Hsg.). 'Evoxnxa xai ivoxnxec xfjg ap%ai6xr\xac. Unity and Units of Antiquity 
(Papers from a Colloquium at Delphi, 5.- 8.4. 1992), 1994, 137 - 160, besonders 
140 Anm. 6 und 151 (Korrekturzusatz). Hantos bevorzugt die Deutung als 
"Reprasentationsplatz". -Uber "bilingue Weihinschriften der romischer Zeit" handelt 
J. Touloumakos in einem soeben erschienenen Beitrag TEKMHPIA 1, 1995, 79 -
126, wo 117 - 124 auch die Inschriften des conventus der Italiker in Delos und Argos 
besprochen werden. 
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