
DIE

ROMISCHEN INSCHRIFTEN
IN

DACIEN.

GESAj\rUEL'f UND BEARBEITET

VON

MICHAEL J. ACKNER
GESTORBEN ALS EV. PFARRER IN HAMERSDORF, K. RATE, BESITZER DES GOI,DENEN VERDIENST.

KREUZES M. D. KRONE, CORRESP. DER K. K. CEN'l'RAL-COMMISSION FUR ERF. U. ERH.

DER BAU-Dl<;NKMALE, DES ARCHAOL. INSTl'l'U'l'ES IN ROM, DER K. LEOPOLD.
CAROL. AKAD. DER NA'l'UR],'. U. A. VEREINE MITGLIED

UND

FRIEDRICH MULLER
GYMNASIALDIRECTOR'fN SCHASSBURG, CONSERVATOR DER K. K. CENTRAL-COMMISSION FUR

ERF. U. ERH. DER BAU-DENKMALE, AUSSGHUSS-MITGLlED DES VERE'fNES
FUR SIEBENB. LANDl;SKITNDE.

HEAAUSGEGEBEN MIT UNTERSTUrzUNG DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN WIEN.

_

\3~.' /lJlVERSITATfA "LUCIAN BLAGA"
- SlSIi.) -

-lNVENT AR!A T 1998
.~~~YlIIl!!~ -

WIEN,1865.
VERLAG VON TENDLER & COMP.

(CARL FROMME.)

Bibl. Instit. de 1 v . super'< '/P'
INV. .u.~_.9.~=u·~9 :.=~



r



v o R W o R T.

"Raee a nobis proferuntur, ut aliorum excitemus dili-
gentiam, ne forte tot egregia antiquitatis monumenta,
quae tota Transilvania projecta jacent, jaceant diutius
exposita et temporis et barbarorum hominum injuriae. U

Trunianus.

Eine Sammlung der romischen Inschriften des alten Daciens
kann das Interesse der Neuheit nul' in beschrănktem lYIasse 'in
Anspruch nehmen. Denn eine ziemlich lange Reihe von theils nul'
handschriftlich vorhandenen, theils durch den Druck veroffentlichten
Werken hat seit lânger als drei Jahrhunderten dem Bedurfnisse
darnach, bald im Zusammenhang mit der Geschichtschreibung, bald
in abgesonderter Behandlung, Rechnung zu tragen versucht, Die
Anregung dazu scheint auch hiel' von dem lYIutterlande der huma-
nistischen Studien, von Italien, ausgegangen zu sein. Darauf deutet
nicht nul' der Umstand, dass der erste Schriftsteller, welcher eine
in Siebenburgen gefundene romische Inschrift aufbewahrt hat, der
Italiener Bonfin ist, *) sondern mehr noch das gewiss nicht zu-
fallige Zusammentreffen jenes grossartigen Aufschwunges der Wis-
senschaften und der fruhesten Beschaftigung mit der Geschichte
Siebenburgens in der Romerseit und im Zusammenhange damit '
naturlich auch mit denjenigen Quellen dieser Geschichte, welche
der Boden des Landes selbst In den heschriebenen Steindenk-

a*

*) Rerum ungaricarum decades IV. cum dimidia (ed. Basi!. 1558) p. 7.
In unsrer Sammlung Nr. 165.
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malern fast wunderbar frisch und unverfălscht erhalten hatte. Es
war naturlich, dass, wo reiche Ueberreste romischen Lebens in so
unmittelbarer Năhe eines Mittelpunktes politischer und kirchlicher
Thătigkeit zu Tage treten, wie dies bei Weissenburg (Karlsburg)
der Fall ist, auch die Lust am Sammeln und die Befăhigung zur
Veroffentlichung oder wissenschaftlichen Verwerthung am fruhesten
sich regten. Sitz eines rornisch - katholischen Bisthums seit dem
eilften Jahrhundert, hăufig Versammlungsort der siebenburgischen
Landtage, nach der Trennung Siebenburgens von Ungarn Fursten-
residenz, musste, wenn nul' irgend unter den Herren kirchlichen
sowohl als weltlichen Standes der Sinn fur die hoheren Giiter des
Lebens nicht ausgestorben war, gerade hiel' auch diesen Denkmalern
der ăltesten Landesgeschichte Neigung und Eifer sich zuwenden.
Und so ist es denn ein Domherr von Weissenburg, der Archidia-
conus von Kolosch, Johannes v on Meseritsch (Mesericius),
nach Lebel's Zeugniss ein beriihmter Zeitgenosse des Bischofs
Franz de Warda (1514-1526,) welcher an der Hand der von ihm
eifrig aufgesuchten Alterthumer u. A. den Standort der romischen
Colonie Ulpia Trajana richtig in die Gegend von Vărhely bestimmte. *)
Vielleicht ein Landsmann von ihm und jedenfalls als Domprobst
von Weissenburg sein College, liefert Stephan Taurinus **) aus
Olmutz in dem Anhang zu seiner 1519 in Wien gedruckten Stau-
romachia bereits romis'che Inschriften aus Abrudbanya, Weissen-
burg, Klausenburg, Zalathna und Vărhely, daneben freilich auch
schon mehr als eine, welche die Kritik als untergeschoben zuriick-
'zuweisen verpflichtet ist, so die angebliche Briickeninschrift (in

''') Seiv. Inscrip tt. 7. Der Schematismus venerab. Cleri dioecesis 'I'ransilva-
niensis pro anno MDCCCXXXVIII, p. LXVI nennt ihn Joannes de Megeriche und
lăsst ihn das Koloscher Archidiaconat von 1504-1516 hekleiden. Aus dem Codex
Amicinus foI. 65 wissen wir, dass Joh. de Megretze 1499 Secretair des Bischofs
Ladislaus Gereb gewesen. In dieser Stellung mo chte el' auch vielfache Gelegen-
heit zu epigraphischen Funden in Weissenburg sowohl als sonst gehabt haben.
Ob durch Mesericius oder Megericius auch nach Rom die Kenntniss siebenb.
Inschriften gelangt sei, wo der Codex Vaticanus 5250 (um 1500 geschrieben) deren
enthălt? S. unsere Sammlung Nr. 65.

**) Haner, De scriptt. rer. Hung. et Transilv. etc. advers aria. Viennae
MDCCLXXIV, 1, 109. Der Schematism. pro MDCCCXXXVIII p. LXIV u. LXXVIII
nennt ihn Steph. Stierochsel. Er bekleidete von 1516-1519 das Archidiaconat
von Hunyad und war zugleich Vicarius et Causar. Auditor. Als Dompropst kennt
ihn diese Quelle nicht.
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unserer Sammlung Nr. 16) und die auf Decebal's Besiegung und
die entdeckten Schătze Daciens beziiglichen (NI'. 328, 198, 64).
Wen die Schuld der Fălschung treffe, wird kaum zu entscheiden
sein; ungewohnlich war derartiges in jener Zeit eben nicht. Wie
eine Krankheit pflanzten sich abel' gel'ade solche untergeschobene
Jnschriften als die interessantesten von einem Sammler zum andern
fort, bis sie endlich das Heimathsrecht sich erschlichen, das ihnen
erst die neuere Zeit wieder abgesprochen hat. So begegnen wir
den falschen Inschriften des Taurinus bald darauf wieder bei Re i-
chers d o r Ff e r, dem in der Geschichte des langjăhrigen Thron-
streites zwischen Johann Zapolya und Kănig Ferdinand I. be-
ruhmten, vielgeschăftigen Parteiganger des letztern *), der in seiner
Chorographia Transilvaniae (Wien 1550) die sămmtlichen von Tau-
rinus veroffentlichten romischen Inschriften, und die falschen im
ersten Kapitel' schon, wiedergibt. Als Inlănder - Reychersdorffer
war von Hermannstadt gebiirtig - hătte el' wohl genauer sein
konnen ; abel' die Wirren des Biirgerkrieges sind zu keiner Zeit
Freunde der Musen gewesen. Bewahrte doch selbst die weniger
gerăilschvolle Pfarre von Talmesch (1542) **) Johannes Lebel we-
der in der beriichtigten Schrift liber die Geschichte seines Pfarr-
dorfes noch in der weniger bekannten, blos handschriftlich vorhan-
denen "Memorabilia Transilvaniae", in deren erstem Abschnitte el'
auch von den romischen Colonien handelt, vor Irrthnmern der
grobsten Art. Bedeutender in Betreff der Inschriften ist die 'I'hă-
tigkeit Michael Siglers ***) gewesen, der um 1535 in Hermann-
stadt geboren, 1556 mit Schesăus in Wittenberg studirte, und in
die Heimath zuruckgekehrt, dieser 1557 als Rector in Kronstadt,
seit 1563 als Provinzialnotar, seit 1573 als Pfarrer in Grossscheuren
sich niitzlich machte, bis ihn 1585 als Pfarrer in Grossau der Tod
ereilte. Die von ihm gesammelten lnschriften sind in der Hand-
schrift von Gruter beniitzt worden. Auch der gelehrte Erzbischof
von Gran An ton i u s VeI' a n c sic s hat als Domherr von Weissen-
burg regen Antheil an den archâologischen Entdeckungen in Sie-

*) Haner, a. a. O. 146. Seivert, Nachrichten von Siebenb. Gelehrten (Press-
burg, 1785) 343. Die Chorographia 'I'rafiniae ist wieder abgedruckt in Schwandt-
ner's rer. Hungar. 1.

**) Seiv. a. a. O. 265 f.
***) Haner 195. Seivert 399.
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benbtirgen genommen. Vergl. Szalay C. Verancsics Antal, ossz es
munkâi. VI. 288. 316. und ubersichtlich zusammenfassend, 174:
"in Transsylvania passim ubique.iin Transalpina circa ripas dum-
taxat Istri Romanorum visuntur vestigia sive inscriptionum sive
numismatum, sive urbicorum sedificiorum et imaginum tam homi-
num quam .. Deorum imortalium, praesertim Mercurii, Apollinis et
Jovis Optimi Maximi, quibus et domus mea spectabilior est) ut vo-
tiva prretermittam simulacra. In Moldavia ne umbra quidem apparet,
quantum tam ab indigenis, quam ab exteris, qui lustrarunt eam
provinciam, rescire potui."

Die dienstliche Stellung des Wolfgang Lazius (geb. 1504
in Wien t 1565) *) als Bibliothekars und Historiographen Ferdi-
nand I. verschaffte ihm auch einige Kenntniss siebenb. Inschriften,
die el' in seinem Comment. Reipubl. Rom. in caeteris provinciis
bello acquisitis constitutae, libri XII. (gedr. Antwerp. 1698. fol.)
und in Tabula geographica Pannoniae, Daciae etc. (in A. Ortelii
Theatro orbis terrarum. Antwerp. 1573. fol.) mittheilte, nach Orel-
Ii's Urtheil ein Schriftsteller, dessen Befahigung nicht grosser war,
als seine Zuverlăssigkeit und der u. a. der erste ist, der die nâm-
lichen siebenbtirgischen Inschriften an zwei und mehreren Orten
in verschieden schlechter Ueberlieferung zum Abdruck bringt.
Car! Clusius (geb. 1526 zu Arras in Frankreich, Jurist und
Arzt, viel gereist, seit 1573 Inspector des botanischen Gartens in
Wien, t 1609 in Frankfurt a. M. **), gelangte wahrscheinlich, wăh-
rend seines Aufenthaltes in Wien, in den Besitz von Abschriften
romisch-dacischer Inschriften aus Siebenbtirgen, welche spăter in
Gruter's Han de kamen und von diesem in seinem grossen In-
schriftenwerke vielfach angefuhrt werden.

Nachdem 1576· Ciaconi durch seine in Rom herausgegebene
Schrift "Historia utriusque belli Dacici a Trajano Caesare gesti",
wenn auch nicht unmittelbar der siebenbtirgischen Inschriftfor-
schung neue Anregung gegeben, fand. dieselbe endlich einen
selbstăndigen, obschon nicht vollstăndigen Vertreter in Stephan
Zamosius, einen siebenbiirgischen Magyaren, welcher als Studi-
render an der Universitât Padua 1597 einen Theil der romischen

*) Haner 154.
**) Haner 222. Vergl, auch die Vorrede zu Gruter.
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Inschriftenschătae Daciens in seine Analecta lapidum vetustorum
et nonnullorum in Dacia antiquitatum *) veroffentlichte, besser als
Lazius, vielleicht auch mehr als dieser auf Grund eigener An-
schauung. Schon die Widmung an den Kanzler, W olfgang Kova-
choczy, dessen W ohnung in Weissenburg mehr als eine interessante
Inschrift schmiickte, deuten darauf hin, dass Zamosius hier, wo
ausserdem noch am Dom, am furstlichen Palast und an andern
bedeutenden offentlichen Gebăuden dergleichen eingemauert stan-
den, nicht ein Fremdling gewesen. Einige Jahre fruher schon
waren zwei franznsische Bruder Lenormantius Trunianus, von
einer Reise in die 'I'urkei fluchtig vor den sie verfolgenden Ohi-
aussen, mit Empfehlungen von Felician Herberstein versehen, nach
Siebenbtirgen gekommen, und hatten bei Sachsen und Nichtsachsen
freundliche Aufnahme gefunden. Albert Hurt, der beruhmte Ko-
nigsrichter von Hermannstadt, und Pau 1u s K e r t z i u s , der
gelehrte Lector am Kronstădter Gymnasium, der Kanzler Kova-
choczy und der furstliche Leibarzt Georg Blandrata **), dessen
Hospitalitât sie. ausdrucklich ruhmen, nicht ohne gegen seine kirch-
lichen Irrthumer sich zu verwahren, machten sie nicht nul' mit an-
dern bedeutenden Personen, sondern auch mit den Merkwtirdig-
keiten des Landes bekannt, unter denen den einen aer beiden
Reisenden die Inschriften vorzuglich angezogen zu haben scheinen,
indem el' 1597 eine Sammlung von 35 derselhen, die el' selber,
theils in Karlsburg, theils in Hermannstadt, Enyed und Thorda
gesehen und aufgezeichnet, und eilf, welche Kertzius ihm spater
mitgetheilt, als Erinnerungszeichen an jenen Aufenthalt drucken

I

liess und seinem Bruder widmete ***). Diese im Ganzen genommen
sehr gut gehaltene Sammlung wurde wenige Jahre spater von J a-
c ob Bon gal' s i u s, dem gelehrten Landsmann des Herausgebers,
in seine "Oollectio Hungaricarum rerum Scriptorum aliquot, cum

*) Haner, 228. Dieses Schriftchen pflegt Lazlus De republ. Romana corn-
ment. gewohnlich als Anhang beigegeben zu sein.

**) Seivert's Behauptung (Siebenb. Quartalschrift V, 326), dass Blandrata
nicht 1582 in Polen, sondern erst 1588 in Weissenburg ermordet worden, wird
auch hiedurch bestătiget.

*.:+*) Et haec quidem visa a me et notata quae subjicio, ea scias exscripta
ex charta, quam mihi Pauli Kertzii medici Brassovienais V. eL. humanitas com-
municavit, Vergl. Haner, 252.

.:
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historicorum geographicol'um" (Frankf. a. M. 1600) als Anhang auf-
genommen und ist seither auch in die von Schwandtner be-
sorgte Ausgabe der Scriptores rerum hungaricarum (Tom I, 874 f.)
iibergegangen. Nul' die 11 letzten von Kertzius nachtrăglich an
Lenormantius Trunianus gelieferten Inschriften, von denen ubrigens,
wie dieser selbst schon bemerkt, einige bereits bei Beatus Rhena-
nus und W. Lazius vorkommen, wiederholen auch die von Tauri-
nus und Reychersdorffer bereits bekannt gemachten unăchten In-
schriften, enthalten uberhaupt nichts Neues mit Ausnahme des
allerdings interessanten, leider nul' bruchstiickweise erhaltenen,
Militărdiplom's, mit dessen Ortsbestimmung auch wir uns zu
NI'. 863 dieser Sammlung Muhe gegeben haben. Nicht der Vor-
wurf der Fălschung, sondern blos der der Leichtglăubigkeit trifft
demnach Kertzius; jene geht bis ganz nahe an den Anfang unserer
Epigraphik uberhaupt hinauf.

Weitaus das meiste bis dahin gesammelte inschriftliche Ma-
terial gelangte endlich auf verschiedenen Wegen in J an us G l'U -

te r s epochalen Thesaurus inscriptionum (Heidelb. 1603), dessen
Măngel es naturlich mittreffen, wie anderseits die grosse Ver-
breitung dieses Werkes ihm zu Gute kam. Doch ist es hemerkens-
werth, dass zunâchst fast das ganze XVII. Jahrhundert hindurch in
Siebenburgen sehr wenig Neues gesammelt wurde, und selbst die
Verarbeitung des bereits fruher Bekannten, bei der geringen kri-
tischen Begabung unserer Geschichtschreiber nul' sehr geringen
Nutzen gewăhrte. Es ist in dieser Hinsicht gal' kein Vergleich
zwischen der Regsamkeit des XVI. und der trăgen Receptivităt
des XVII. J ahrhunderts. Trugen die nie endenden politischen
Wirren mit ihrem schwer lastenden Gefolge von Krieg, Pest und
Noth j eglicher Art die Schuld daran; die Thatsache springt zu
deutlich in die Augen, um in Abrede gestellt zu werden.

Weder 'I'r o s t e r, der in seinem Alt- und Neuen Teutschen
Dacia (Nurnberg 1666) die Inschriften nicht unbeachtet Iasst, noch
die meist unter S ch ur z fi ei s c h 's Leitung in Wittenberg von
studirenden Siebenbnrgern veroffentlichten Dissertationen *) ver-

*) Schurzfleisch selbst schrieb 1687 Propositioues hist. geogr. de Dacia.
Sonst fanden wir unter den Thesen, welche Andr. Schulerus aus Bistritz 1688 in
Wittenberg vertheidigte, die 1. IX. X. XIII. (bei Seiv. Nachr. 390 f.) hieher ein-
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mehren die Kenntniss siebenbtirgisch dacischer Inschriften, eben so-
wenig Fabrettis Syntagma de columna Trajana (Rom 1683) und
Magister G e orgiu s Hane r, der - wo man sie freiIich am we-
nigstens vermuthen sol1te - in den einleitenden Kapiteln seiner
Historia eclesiarum Trannicarum (Frankf und Leipzig 1694) unter
einem grossen Ballaste von Gelehrsamkeit, zwischen wenigen un-
bestrittenen, auch unsere falschen und verdăchtigen Ins chriften
wieder zu Markte bringt *). Einiges wenige Neue findet sich bei
G r u t e r's erstem unbegabten Fortsetzer, dem Angsburger Arzte,
Re in e s iu s, (Syntagma inscriptionum 1682) **). Bei solcher Ar-
muth an fortarbeitenden Krăften haben wir den Verlust von O p it z
Dacia sive Rerum Dacicarum Commentarius ***) uberaus zu beklagen,
da dessen Verfasser wâhrend seines lăngern Aufentha.ltes in Weis-
senburg, Zalathna etc. vielfache Gelegenheit zu frischen Ent-
deckungen hatte, und bei seinem regen Sinne nicht zu zweifeln
ist, dass el' diese Gelegenheit auch bentitzt haben werde. Das

schlagend ; weiterhin selbstăndige Dissertationen von Joh. Francisci aus Kron-
stadt "Dacia consularis" und "Memorabila aliquot Trafiniae" 1690 und von Dau.
Wilh. Moller aus Pressburg eine in Altdorf 1700 gedruckte "Dissertatio de Trans-
silvania'' .

*) Haner (t 1740) hat eine neue Bearbeitung jenes Werkes unter dem 'I'itel
"Daciae antiquae et ecclesiarum Transsilvanicarum historia" handschriftlich und
fur den Druck vollstăndig vorbereitet hinterlassen, welche sich in dem Superinten-
dentialarchiv in Birthălm befindet. Darin ist die Zahl der Inschriften bedeutend
vermehrt und scheint namentlich Ariost! oder Huszti beniitzt zu sein. Wir citi ren
sie einigemal, einmal sogar als erste Quelle.

".*) Wir konnten dieses Werk leider nur in handschriftlichen Ausziigen der
Schăssb. Gymnasialbibliothek und den Anfiihrungen bei Orelli Inscriptt. latinarum
selectarum collectio beniitzen.

**''') Das betreffende Manuscript, aus welchem Opitz nocb als el' 1621 und
1622 in Weissenburg lebte, Einiges an Gruter u. A. sandte (s. Klein, Heidelb.
Jahrb. 1854, 641) scheint nach Seivert's Nachrlchten von siebenb, Gelehrten 374
von Schmeitzel noch beniitzt worden zu sein, als el' 1712 in Jena seine Antiqui-
tates Transilvanicae etc. verfasste und ist demnach die Hoffnung des Wiederfin-
dens noch nicht gănzlich aufzugeben. Deraelbe Schmeitzel erwăhnt in seiner No-
titia principatus Traăiae (Mscpt. in der Schăssb. Gymnasialbibl.) §. 21, ein anderes
(?) Werk von Opitz "Dacia antiqua", welches von Hoffmannswaldau (t 1679) noch
gesehen worden sei. Jiingst hat Mommsen in einem L.eidener Sammelbande einen
Brief von Opitz an Gruter aufgefunden, der auch liber den Aufenthalt unseres
dichterischen Gelehrten in Siebenb. einiges Licht verbreitet, S. Palm, Martin
Opitz von Boberfeld. Breslau 1862.
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Wenige, was- nach den Auszttgen Anderer aus seinen sonstigen
Werken in die vorliegende Sammlung Eingang gefundenl gehărt
zu den besten Errungenschaften jenes Jahrhunderts fur unsere
Wissenschaft.

Mit der Wiederkehr des F'riedens, am Anfang des XVIII.
Jahrhunderts zogen auch die lange vernachlăssigten geschichtlichen
Studien in Siebenbiirgen auf's neue ein ; in ihrem Gefolge wandte
sich auch den inschriftlichen Denkmalern die Aufmerksamkeit wieder
zu. An der Spitze des J ahrhunderts steht in dieser Hinsicht G e OI' g
Sot eri us, seit 1708 Pfarrer în Deutsch-Kreue, welcher in den Jahren
1693--97 von Valentin Frank v. Frankenstein untersttltzt ein
Schuler der Wittenberger Hochschule, ohne je etwas dem Drucke
zu ub ergeben, in einer grossen Anzahl handschriftlich hinterlas-
sener Werke ein schones Zeugniss seines Sammlerfleisses und
seines Eifers fur die AufheIlung der dunkelsten und entferntesten
Partien der vaterlăndischen Geschichte sich ausgestellt hat. Schon
1706 widmete el' eine Schrift unter dem TiteI De rebus Romane-
rum in Dacia dem auf diesem Gebiete nicht unbewanderten *) Pro-
vincialconsul, Andreas 'I'eutşch, recensirte spâter des Jesuiten
Franz Fasching leichtfertig geschriebenes Buch "Dacia vetus."
Claudiopoli, 1725 **) und sammeIte in zwei Bănden "De antiquis
Transsilvaniae rebus", zum Theil einer Frucht seiner Reisen in
verschiedenen Theilen Siebenbiirgens, 129 romische Inschriften,
also weit mehr als bis dahin irgend Jemand zur offentlichen Kennt-
niss gebracht oder wahrscheinlich auch nul' gekannt. Aus einigen
noch vorhandenen Notizblăttern von solchen Reisen, welche fur
die vorliegende Sammlung beniitzt werden konnten ***)1 lăsst sich
die Sorgfalt ersehen, womit Soterius bei seinen Abschriften vor-
gegangen. In seinen letzten Lebensjahren wurde ihm noch die
Freude zu TheiI, Kunde von den zahlreichen Inschriftenfunden zu
erhalten, welche der Bau der Festung Karlsburg herbeifuhrte. Es
muss als eine besonders gUnstige FL\gung angesehen werden, dass

*) Vergl. Seivert, Nachrichten, 43i.
**) Eben derselbe in der Siebenb. Quartalschrift, VII. 1.
~.,*)Sie sind aus Seiverts Besitz durch Pf Filtsch in Ackners Hănde ge-

langt und wurden fiir die varJiegende Sammlung mehr als einmal mit Vortheil be-
niitzt. NamentJich die Verbesserung van Petele (Birk) in Peterd (s, Nr. 715)
kommt auf ihre Rechnung.
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General Graf Joseph Ariosti, der mit einer Abtheilung k. k, Mi-
litărs bei diesen Fortificationsarbeiten anwesend war, Sinn genug
fur diese altersgrauen Zeugen einer bedeutungsvollen Vergangen-
heit besass, um die entdeckten Steinschriften gleich an Ort und
Stelle zu copiren und diese Abschriften dem beruhmten Archăo-
logen Scipio Maffei in - Verona mitzutheilen. Letzterer veranlasste
sofort durch einflussreiche Freunde in Wien, dass die so gefun-
denen Denkmaler auf kaiserlichen Befehl nach Wien verladen
wurdeu. Man wăhlte fur den Transport den leichtern Wasserweg
und befrachtetevier Schiffe mit der seltenen Last, deren Ueber-
wachung dem Grafen Ariosti aufgetragen wurde. Abel' der Stern
des Unheils schwebte liber dem Unternehmen: hatten schon vor
der Verladung die Walachen, besonders im Hunyader Comitate,
um mit dem Transporte nicht gequălt zu werden, viele Inschrift-
steine z erstort, so sank jetzt wăhrend desselben zuerst ein Schiff
bei Lippa im Maros, spâter ein zweites bei Szegedin in der
Theiss *), so dass von jenem nul' ein Theil der unersetzlichen
Ladung, von diesem gal' nichts geborgen werden konnte. Den
Rest brachte Ariosti nach Wien, wo die siebenblirgischen Romer-
steine gegenwărtig eine Zierde des Treppenraumes der _kais. Hof-
bibliothek bilden. Auf Grund der fruher genommenen Abschriften
entstanden abel' schon 1723 Ariosti's "Inscrizioni antiche trovate
e racolte tra le Rovine della 'I'ranssilvania" **) ein kostbares, wenn
auch in Beziehung auf Zuverlăssigkeit der Lesung nicht immer
geniigendes Quellenwerk fur unsere Inschriftenkunde, fur dessen
Zustandekommen wir der kais. Regierung und dem italienischen
Gelehrten gleichmăssig dankbar zu sein verpflichtet sind. Der
letztere, Maffei, selbst veroffentlicht spater in seinem Museum Ve-
ronense (Veronae, 1749) mehrere dieser Inschriften, wie fruher schon
seine Landsleute Marsigli in sein grossartig angelegtes Werk "Danu-
bius" (Hagae, 1726), namentlich in dessen zweitem Band, viele in
der Nâhe der untern Donau gefundene Inschriften, und Muratori
in seinem Novus Thesaurus (Medio!. 1739) manches hieher geho-

*) Vergl. Seivert, Inseriptt. p. 30, der von dem Unfall bei Szegedin niehts
erwăhnt. U eber diesen S. -Engel,' Comment. ad exped. Traiani ad Danubium. Vin-
dob. 1794. p. 162.

**) Aueh dieses Werk war uns leider nul' in den Seivert'sehen Ausziigen
zugănglieh.
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rige aufgenommen hatten. Auch einige deutsche Gelehrte wandten
damals ihre Aufmerksamkeit den dacischen Inschriften zu) so na-
mentlich Sommer in Schlesien *») Kundmann (Rariora naturae et
artis. Breslau, 1737. foI. pag. 293 f.) **) und J. H. Bohmer, welcher des
Barons Joh. Kemsny commentatio hist. juridica de Jure succedendi
Sereniss. domus Austriacae in Regnum Hungariae, mit einer Dis-
sertatio de vestigiis et usu antiquitatum Dacicarum in jure Ro-
mano (Halle, 1731) einleitete, die von Seivert in seinen Inscriptt.
spater gekannt und beniitzt worden ist. Sa muel K o les eri
a Keres-Eer (geb. 1663 in Debreczin, zum Theologen und Arzt
ausgebildet an den Hochschulen der Niederlande, taIs Gubernial-
rath 1732) ***), fand als Oberaufseher der siebenbiirgischen Berg-
werke Gelegenheit, vorzuglich die dort vorhandenen Romerspuren
aufzusuchen und legte seine diesfalls gemachten Erfahrungen in
seinem 1717 in Hermannstadt erschienenen Werke ))Auraria Ro-
mano-Dacica" nieder, welches Seivert spăter einer neuen Aus-
gabe wiirdigte. Auch eine "Epistola de vetustis Romanorum rude-
ribus Albae Juliae, occasione valli erecti detectis, ad amicum" er-
schien 1727 von ihm in Nova Litterar. Lips. p. 97 f.; wahrend
seinen unter der Ueberschrift analecta antiquitatum Dacicarum ge-
sammelten Abrissen rom. Denkmăler mit ihren Inschriften die Ver-
offentlichung versagt blieb. Ob el' seine Beschreibung und kri-
tische Erklărung aller dacischen Steine, die unter dem TiteI ))He-
cathene" sein Briefwechsel mit Vanderbech erwăhnt, sowie seine
"Dacia Romana, Hunno-Dacia et hodierna Dacia Augusta" jemals
auch nul' begonnen habe, wird bezweifelt t). Koleseri war in
vielem kaum mehr als literărischer Dilettant auf diesem Gebiete
und als Grossthuer auch auf andern bekannt. Die Inschriften der

-Bergstădte haben spater an dem Jesuiten J o h. FI' i d v al s k y in
dessen Mineralogia Magni Principatus Transsilvaniae (Klausenburg,

*) Schmeizel, Notitia principatus 'I'rafiniae, §. 27. "Sommerus, consiliarius
ducis Olsenensis in Silesia occupatus est in indagandis Daciae antiquitatibus" Nova
litteraria Lips. 1721, 114.

**) Neigebaur, Dacien. 305.
***) Seivert, Nachrichten. 232. f.
tl Ebend. 244. Ob in Georg Fiizesi's Descriptio Civitatis Claudiopolis

ab origine repetita, cum inscriptionibus in moeniis et aliis notabilibus aedificiis
undique conspicuis etc. 1734 auch auf rom. Inachriften Riicksicht genommen ist,
konnen wir nicht bestimmen, da uns dieae Schrift nicht zur Hand war,
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1767) und die siebenbtirgischen uberhaupt in der durch ihn be-
sorgten, von seinem Schuler, dern Baron Joseph Thoroczkay, dem
Gouverneur Grafen Andr. Hadik gewidmeten, Sammlung der In-
scriptiones Romano-Transilvanicae (108 Nummern) einen mehr an-
spruchvollen als befăhigten Herausgeber und Erklarer gefunden.

Von grosserer Bedeutung nach beiden Richtungen ist An dr.
H u s z t i, der seine Ausbildung in den Collegien zu Enyed und
Klausenburg begann, dann im Ausland Frankfurt a. d. O. bezog
und die juridischen und anderweitigen Studien unter Heineccius
vollendete. Nach Siebenbiirgen zurtickgekehrt, bekleidete el' die
Professur der Rechte in Klausenburg, wo er 1740 seine Dacia me-
diterranea, seu 'I'rannia vetus et nova verfasste, welches Werk el'
spater erweiterte *), und das auch in magyarischer Sprache uber-
setzt in Wien herauskam. In der lateinischen erweiterten Bear-
beitung finden sich 172 romisohe Inschriften mit, zum Theil offen-
bar nul' imaginăren, Zeichnungen der betreffenden Steine, ein
Schatz, welcher die bis daher veroffentlichten siebenb. Inschriften
und so namentlich auch die Ariostisehen neben sehr wenigen
neuen in sich vereinigt. Huszti starb 1755.

Nach solchen Vorarbeiten - denn Laurentius Weidenfelcler's,
1724 Pfarrer in Donnersmarkt, t 1755 als Pfarrer 'in Michelsberg,
Thătigkeit ist von wenig Belang **) - erschienenl773 in Wien J;o-
hann S ei vert's "Inscriptiones monumentorum Romanorum in Da-
cia mecliteranea" ; cler TiteI vielleicht eben im Anschlusse an Huszti's
handschriftlich dem Verf: bekannt gewordenes Werk gerade so ge-
wăhlt ; trotz seiner Măngel ein entschiedener Fortschritt unserer In-
schriftenkunde, trotz seines Alters in Manchem noch unentbehr-
lich. Dem Beispiel Fridwalskys folgend hat Seivert (geb. 1735
in Hermannstadt, studirte in Helmstădt, t 1785 als Pfarrer in Ha-
mersclorf, wo el' seit 1771 sich befand) sich nicht damit begniigt,
den blossen Text der Inschriften zu geben, sondern dazu die Le-

*) Das spâter erweiterte und umgearbeitete Originalmanuscript befindet
sich in der Schăssb. Gymnasialbibliothek. Die magyarische Uebersetzung er-
schien, Wien, 1791.

**) Weidenfelder schickte 1715 einige Abscbriften von Inschriften, die el'
als Prediger in Miihlbach in dem nahen Weissenburg genommen, nach Leipzig
und schrieb spate!' Noten zu Huszti's Dacia vetus et nova. S. Seivert, Inscriptt.
48. 141. Seiv. beni.Uzte seine Schriften.
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sung und theils kritische, theils exegitische N oten gefiigt, das
Ganze nach geschichtlich-antiquarischen Gesichtspunkten geordnet
und endlich mit einem Index versehen. Ueberhaupt macht seine
Arbeit beim ersten Anblick den Eindruck der Sauberkeit und des
gewissenhaftesten Fleisses, Eigenschaften, welche wir bei seinen
V orgăngern nul' zu oft vermissen und ihm um so hoher anrechnen
miissen, als el' fern von den Mittelpunkten der Litteratur, im Be-
sitze eines beschrănkten wissenschaftlichen Apparates, und durch
ein Fussleiden an grossern Reiseunternehmungen verhindert, ar-
beiten musste. Orelli beurtheilt in seinem grossen Inschriftenwerke
(1, 63) Seivert entschieden zu hart, indem el' ihm die Măngel
seiner Zeit und seiner Umgebung zum Vorwurf macht und kaum
noch seine Ehrlichkeit unbestritten lăsst, Denn dass el' die grossen
Inschriftenwerke Gruters u. A. nicht· beniitzen konnte *) und da-
her im Text sowohl, als in der Erklărung fast auf jeder Seite
irrte, wird doch durch die Reichhaltigkeit seiner Sammlung und
die kritische Genauigkeit, mit welcher el' selbst unbedeutendere
Varianten aus den ihm zugănglichen handschriftlichen und ge-
druckten Werken beibringt, wenigstens theilweise. aufgewogen.
Gegen Fridvalsky, dessen Inscriptiones nul' sechs .Iahre friiher
erschienen, und gegen Huszti gehalten sind Seiverts 299 Inschriften,

. unter denen sich so gut wie gal' keine Duplicate befinden, aller
Ehren werth. Es war ein schwerer Verlust, dass bald nach der
Ausgabe seines Werkes bei einem Brande in der Trattner' schen
Druckerei ein grosser Theil der Exemplare zu Grunde ging, so
dass gegenwărtig selbst bedeutendere offentliche Bibliotheken im
Lande keine besitzen.

Seit Seivert herrscht neue frischere Regsamkeit auf dem Ge-
biete der dacisch-romischen Inschriftenkunde. Schon wenig spăter
bereiste der Baron S. J. von Hohenhausen, Major im 'I'schaikenba-
taillon, einen Theil des Siebenbiirgischen Inschriftengebietes im
Hatzeger Thal und legte die Friichte seiner Forschungen in Zeich-
nungen und Erklărungen von inschriftlichen und sonstigen Romer-
denkmălern der Kaiserin Maria Theresia vor, auf deren Kosten

*) Erst spăter lernte el' diesen durch Schmeitzels handschriftliche Werke
"Antiquitates 'I'rafiicae ex lapidum inscriptionibus numisque antiquis Romanorum
erutae" (1712) kennen, worin ausser Gruter auch Opitz und Reinesius beniitzt
worden waren, S. Nachr, v, sieb. Gelehrten 374.
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1775 das Werk unter dem etwas anspruchvollen TiteI "Die Alter-
thumer Daciens im heutigen Siebenbiirgen" (Wien, bei Trattnern)
gedruckt wurde, Es enthalt neben einigem, was noch brauchbar
ist - wie die Situationsplâne aus der Gegend von Varhely -
vieles U nbedeutende, und da der Verfasser nichts weniger als Ar-
chăolog war, Unrichtige, scheint uberhaupt mehr auf Ostentation
als auf eigentliche Bereicherung der Wissenschaft angelegt zu
sein. Bedeutenderes beten, wahrend in S u Iz e r 's Transalpini-
schem Dacien (1781/'1.) die Inschriften nul' sehr sporadisch er-
scheinen, Gri se 1in i in seiner Geschichte des Temescher Banates
(1780) *) und K a ta n c sic h in seinem Hauptwerke "De Istro
eiusque accolis conmentatio" (Ofen, 1798) **), eine reichhaltige,
abel' was Genauigkeit anbelangt, weit unter Seivert stehende
Arbeit.

Auch in eigentlichen Geschicbtswerken, wie z. B. bei Benko
und in Felmer's erst nach seinem Tode herausgegebenen Primae li-
neae historiae Transsilvaniae (Hermannstadt, 1779)" fanden in dieser
Zeit die Inschriften ihre ausgiebigere Verwerthung, obwohl gerade
FelmerSeivert's Namen sowohl in der literargeschichtlichen Einleitung,
als dort, wo el' offenbar Inschriften von ihm erhalten, consequent
nicht anfuhrt, wahrend el' Aeltere und Neuere dieser Ehre wUrdigt.
Wahrscheinlich geschah dies, weil Seivert's Arbeit als Felmer sein
Werk schrieb (1762) erst im Entstehen begriffen war und noch
lange nicht gedruckt vorlag, wăhrend die Spatern sie mit Bequem-
lichkeit benutzen und mit verdienter Anerkennung anfuhren konnten.

Wir hal ten es fur uberflussig, was seit Seivert fur unsere
Inschriften geschehen, mit der bisher beobachteten Ausfuhrlichkeit
weiter zu verfolgen, da es einerseits mehr bekannt, andrerseits im
Anhange zu Neigebaur's Dacien von der fleissigen Hand des
Grafen Joseph Kemeny zusammengestellt zu lesen ist, und er-
wăhnen, ehe wir von diesem selbst sprechen, nul' noch der Ver-
dienste, welche sich Joseph v. Torma in Csicso-Keresztur um die
Bekanntmachung der seither so interessant gewordenen Fund-
stătte romischer Alterthiimer bei Also-Ilosva ***), Dr, Reinboldt

*) Griselini's Inschriften sind spâter in Leonh. Bohm's gleichnamiges Werk
(Leipzig, 1861) aufgenommen worden.

*.:+) Ueber seine ubrigen archâol, Arbeiten. S. Neigebaur, Dacien 305.
***) Im Nemzeti târsalkodo, 1831, Nr. 14-18.
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In Zalathna, der Garnisonsprediger Thalson *) In Karlsburg und
Dr. Fodor **) in Deva um die Sammlung und Aufzeichnung der
in ihrer Nâhe gefundenen Inschriften erworben haben. Da keiner
von ihnen mehr den Lebenden angehort, in welchem Falle wir
Anstand nehmen wiirden, ihren Sammlerfleiss auch nur durch ein
Wort zu storen, so mussen wir freilich auch hinzufugen, dass na-
mentJich die drei letztgenannten jene philologische und epigra-
phische Vorbildung nicht besessen, welche selbst schon zur rich-
tigen Abschrift einer selten unverletzt vorkommenden romischen
Inschrift befahigt, und daher in den weitaus meisten Făllen kiinf-
tiger Forschung die Muhe eher schwerer als leichter gemacht
haben.

Ungleich mehr Befăhigung und kritischen ScharfbJick brachte
der Graf Joseph Kemeny auf Gerend (-r 1855) an die Sammlung
dieser Denkmaler mit, welche ihn so manche Stunde seines fast
ganz dem Dienste der siebenbiirgischen Landeskunde gewidmeten
Lebens beschaftigt, und deren Ergebnisse el' in, einern eigenen
archăologischen Werke, welches el' als Ergănzungen Seivert's be-
zeichnet ***) zu veroffentlichen beabsichtigte. Ihm fehlte es weder
an der eigencn Anschauung noch an literarischen Hilfsmitteln und
unermtldlichern Fleisse dazu. Am 11. Oktober 1844 schrieb el'
daruher an A. Kurz t) "Mit meinem unsterblichen archaolo-
gischen Werke hoffe ich bis Anfang November fertig zu werden",
und doch ist ihm die Freude der Vollendung und Veroffentlichung
nicht zu Theil geworden. Ja, irren wir nicht, so hat Kemeny
selbst den Gec1anken daran aufgegeben, seit el' sein Manuscript
in der hochherzigsten Weise Neigebaur zur Beniitzung uberliess.
In einem Schreiben an Kurz vom 12. Nov. 1847 tt) erwâhnt el',
wo el' eben von Neigebaur spricht, seines eigenen Planes nicht
mehr und erklărt in einer Zuschrift an den Gouverneur Fursten

*) Seine Mittheilungen sind fast in allen siebenb. Zeitungen zerstreut.
**) S. dessen Gyujtemenye nemely Maros Nemeti ea Veczeli hatăron kia-

sott Romai sir- es ernlekkdveknek etc. mit Zeichnungen von Wilh. Stetter. Klau-
senburg (1844).

***) Neigeb., Dacien, 3'05 "Inscriptiones monumentor. Romanor, in Traiiia,
post editas 1773 per Joh. Seivert similes inscriptiones erutorum, col!ectae notisque
archaeologicis illustratae."

t) v. Transchenfels, Magazin II, 200.
tt) Ebend. 241. '
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Schwarzenberg vom 21. August 1853 ausdrucklich, dass die Er-
eignisse des J ahres 1848/9 und namentlich der nie verschmerzte
V erlust , welcher alle seine Sammlungen damals betroffen , ihm
Lust und Muth benommen haben, seine "archăologischen Samm-
lungen, Studien und Arbeiten von Neuem zu beginnen" *).

Unter solchen Umstănden gewinnt, schon weil Kemeny's
Forschungen darin theilweise wenigstens mit enthalten sind, das
1851 bei Gott in Kronstadt bewerkstelligte Erscheinen von des
k. pFeuss. geh. Justizrathes Dr. J. F. Neigebaur's "Dacien. Aus
den Ueberresten des klassischen Alterthums, mit besonderer
Rucksicht auf Siebenbiirgen. 'I'opographisch zusammengestellt",
eine erhohte Bedeutung. Wâhreud seines Aufenthaltes, als Ge-
neralconsul in den Donaufurstenthttmern und lăngerer , beson-
ders 1847 in Siebenbiirgen unternommener Reisen , bei denen
man ihm allenthalben auf das bereitwilligste entgegenkam, konnte
Neigebaur zuuăchst die lVIenge der Fundorte , sowie die Zahl
der bis dahin bekannten Inschriften , nahezu verdoppeln **),
und da el' zu den Inschriften auch Notizen nber alle iibrigen
romisch-dacischen Alterthumer fugte - dass manches Fremde
mituntergelaufen, ist zu entschuldigen - ein Werk achaffen,
welches an Umfang und Inhalt wenigstens alle friihern weit
iibertraf. Man kann dasselbe immerhin ein Generalrepertorium
alles dessen nennen, was bis zum J ahr 1847 hierauf bezi.iglich
nicht blos veroffentlicht worden , sondern sogar zur Kenntniss
gebildeterer Landesbewohner gelangt war, Das ist ein um so
grosseres Verdienst, als so Manches von dem , was 1847 noch
vorhanden war, ein unersetzlicher Raub der unmittelbar darauf
folgenden Jahre geworden ist. Auch fur die topographische
Anordnung - jede andere ist entweder nicht durchzufuhren,
oder stiftet durchgefuhrt mehr Verwirrung als Nutzen - konnen .
wir nul' dankbar sein. Dennoch miissen wir mit Bedauern ge-
stehen, dass dieses Buch nicht allein seinem Verleger, sondern
auch der siebenbiirgischen Geschichtsforschung fast gal' keinen
Vortheil gewăhrt hat. Die Periode unter der Romerherrschaft
hat noch keinen griindlichen Bearbeiter gefunden. Und ein

*) Transsil vania 1855, 99.
**) Neigebam's eigene Berechnung p. 301, muss in Anbetracht der sahl-

reichen Duplicate etwas ermăssigt werden.
b
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Theil der Schuld hievon făllt nun alIerdings auch auf Neige-
baur's Buch selbst, auf dessen unhandliche Anlage, seinen Man-
gel jedes das Nachschlagen erleichternden Registers, seine Un-
zuverlăssigkeit in der Angabe der Funclorte, seine leichte Be-
hancUung cler Texte, besonders wo die eigene Anschauung fehlte,
endlich seinen Ueberfluss an zweifach, dreifach, selbst vierfach
wieder gegebenen Inschriften, Neigebaur fand eben keine Zeit,
die verschiedenartigen Quellen, aus denen el' schopfte, gI'ii.ndlich
genug mit einander zu vergleichen und die Geschichte jeder
einzelnen Inschrift gleichsam Schritt vor Schritt rtlckwarts zu
verfolgen, bis an ihrerstes, in cler Regel auch reinstes Auftreten
in unserer Literatul'. Fast jecles Blatt der vorliegenden Samm-
lung wird die ungesuchtesten Belege fUr diese Behauptung lie-
fern. Dazu ist in den letzten Jahren, ang eregt namentlich auch
durch die Veroffentlichungen der k. Akademie der Wissenschaf-
ten und die Errichtung der le k, Centralcommission fur Er-
forschung und Erhaltung der Baudenkmăler und deren Publi-
cationen *), auch in Siebenbiirgen so manches werthvolle Neue
an' s Tageslicht gefol'dert worden, das nun z erstreut in vielerlei
perio dischen Blâttern der belebenden Hand des Geschichtsfor-
schers entgegenharrt.

In allem dem nun erk annten clie Herausgeb er des V 01'-

liegenden Werkes die- Aufforderung zu einer neuen kritischeren
Bearbeitung der romischeu , auf dem Boclen des alten Daciens
gefunclenen Inschriften jeder Art, wenn anders clie Geschichte
Siebenbiirgens uncl der năchst angrenzenclen Lând.er zur Zeit
cler Romerherrschaft in diesen Gebieten encllich auf gesicherter
Gruncllage solI aufgebaut werden konnen. Der Eine von ihnen,
der heute sein achtzigstes Lebensjahr vollendet und von dieser,
nach menschlichen Begriffen langen Zeit, zu welcher die gli.tige
Hand des AlImăchtigen seine 'rage ausdehnte, einen nicht ge-
ringen Theil in cler Stille seines Pfarrhauses uncl clraussen
zwischen clen verwitterten Denkrnălern cler fernsten Vergangen-
heit seiries theuern Heimathlancles der Beschăftigung mit dessen

*) Namentlich haben Ackner in den Jahrbb. uud MUHer in den Mitthei-
luugen derselben manches Einschlagende veroffentllcht. Auch IL 'I'orma's, spâter
im Jahrb. des siebenb. Museumsvereins (U,27 f.) erschienene Abhandlung "Ro-
maiak nyoma Erdely eszak] reszoiben" war ursprUnglich fUI' die Mittheilungen
eingesendet.
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Alterthumern widmete, und auch seit der Herausgabe von Neige-
baur's Dacien, woran el' nicht ohne einigen Antheil gewesen zu
sein bekennen darf, jede neue Entdeckung auf diesem Gebiete
mit Freuden begrlisste, entschloss sich zur Einleitung dieser
neuen Redaction nicht nur, weil ein competenter Beurtheiler von
Neigebaur's Dacien , Dr. Klein, in den Heidelb. Jahrbb. 1854
p. 655, und bei einer andern Gelegenheit ebd. 1859 p. 925,
diesfalls eine specielle Aufforderung an ihn gerrichtet hatte,
sondern vornehmlich, weil ihm vergonnt war, nachdem ihm
schon friiher die meisten romischen Steinschriften SiebenbUrgens,
so weit sie uberhaupt noch vorhanden sind , aus eigener An-
schauung bekannt geworden, zuerst im Jahr 1847 mit Neige-
baur die Hauptorte des Hatzeger- und Schylthales, nberhaupt
den Sudwesten SiebenbUrgens, dann in den Jahren 1857 und
58 den mittleren und ostlichen Theil des Landes, 1860 Wien
und das Banat, ] 861 Karlsburg, Zalathna und das untere
Marcschthal , theils allein, theils in Begleitung seines jiingern,
durch die gemeinschaftliche Heimath, und das gemeinschaftliche
Studium ihm befreundeten Mitherausgebers, in der bestimmten
Absicht einer sorgfăltigen Revision der Inschriften wieder zu
besuchen , so dass, den Norden SiebenbUrgens und die Donau-
furstenthtimer ausgenommen, wenigstens die bedeutenderen
epigraphisch heruhmten Punkte wăhrend dieses Zeitraumes
einer nach dem andern an die Reihe kamen. Dankbar fuhlen
sich beide verpflichtet, theils der fordernden Anregung durch
Borghesi's und Henzen's Aufsătze im Bullettino des archăalog.
Institutes in Rom (1848 NI'. IX-XII u. s. w., durch Ackner in
deutscher Uebersetzung mitgeth., im Archiv des Vereins fur
siebenb. Landeskunde. Neue Folge. I, 1 f. und IV. 108 f.), durch
Arneth's Militardiplorne, Aschbach's schone Abhandlung ub er die
'I'rajanbrucke in den Mittheilungen der le. k. Central-Commission,
durch Orelli's Inscriptionum latinarum selectarum amplissima
Collectio (ZUrich 1828 f., den dritten Band jedoch konnten wir
bei der Mangelhaftigkeit unseres Buchhandels nicht b enutaen),
endlich durch Mornmsen's Reise *) und dessen Bericht in den
Monatsberichten der konigl. Akad. d. Wiss, in Berlin, tlieils

*) 1857. Mommsen bedauerte dabei u. a. auch, dass "der Platz des Mannes,
der die .. Arbeit Seivert's fortfUhrend sich die Lesung und Bekanntmachung cler
neugefunclenen siebenb. AlterthUmer speciell ange1egen sein liesse, Ieer sei."

b*
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der Unterstutzung , welche ihnen besonders durch den Custos
E. Birk in Wien und Adam v. Varadi in Deva bei ihrer letzten
Anwesenheit dort zu Theil geworden, hiel' zu gedenken. Fast
nUl' fur die Nachtrăge konnten Torma's sehr dankeswerthe Ab-
handlungen 'I'izenket r6mai felirat Dăciăbol (im Jahrb. des sieb.
Museums, Bd. II. un d R6mai feliratok El'delybOl (im XIII. Bd.
der von der ungar. Akad. hrsgegeb. Archaelogiai koz lemenyek)
verwerthet werden *). .

Erst im Sommer 1861 konnten wir an die Sichtung und
Ordnung des gesammelten Stoffes gehen, den wir jetzt der
Oeffentlichkeit ubergeben. Wir beabsichtigten neben der Mit-
theilung neuer, d. h. bei Neigebaur nicht vorfindlicher Inschriften
bezUglich der fruh er bereits bekannt gemachten:

1) eine kritische Revision der Texte,
2) moglichste Sicherstellung der Fundorte,
3) Lesung der Inschriften und soweit uns moglich, Ergănzung

derselben, wo sie luckenhaft uherliefert waren,
4) vollstandige, nach verschiedenen, gcschichtlich bedeuten-

den Gesichtspunkten angelegte Indices. .
In Beziehung auf den ersten Punkt mussen wir hekennen,

dass wir Varianten in der Regel nul' da gabcn, wo sie uns von
wirklicher Bedeutung schienen. Eine Abweichung in der Zeilen-
abtheilung oder in den Lebensjahren eines Gestorbenen, oder
in der Schreibung eines W ortes, fanden wir selten ausdrucklich
zu hemerken, dort naturlich am allerwenigsten, wo die Richtig-
keit unseres Textes feststand. Bildliches Bciwerk beschrieb en
wir hochstens, die Ligaturen dagegen behielten wir bei als epi-
graphisch nicht selten bedeutend ; fur die Richtigkeit der
Trennungszeichen, fur welche wir uberall den einfachen Punkt
wăhlten, stehen wir da ein, wo wir die Inschrift selber gesehen.
Bezuglich der verdăchtigen oder falschen Inschriften, entschieden
wir uns fur Aufnahme derselben, um ein vollstăndiges Bild auch

*) Fur die Nachtrâge gestattete Hen Karl Y. Torma in Csicso-Kereszf.ur,
der unermtrdliche und gluckliche Erforscher der ROlllerspuren im N.-W. Sieben-
burgens, die Benutzung sein er jtingsten , sehr werthvollen Veroffentlichungen
in den Schriften der le, ungarischen Akademie der Wissenschaften und des
si ebenb. Museumsvereins, woftlr ich mich demselben insbesondere zum Dap.ke
verpflichtet fiible.

MUller.

- ---_._------_.. --~-----------_--:.
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der Geschichte unserer Denkmăler und Epigraphik zu geben;
doch sind sie selbst im Index durch ein der Nummer beigesetztes
Sternchen kenntlich gemacht.

Die zweite Aufgabe war oft d er schwerste Theil cler Ar-
beit, was nul' derjenige wird wurdigen konnen , der sich die
fortwăhrende Vergleichung besonders mit Neigebaur nicht ver-
driessen lasst, Hiel' galt es ganze Orte aus der Reihe der Fund-
orte zu vertilgen (z. B. Lugos und Petele) und dagegen neue
einzufuhren, romische Colonien, die bisher anstandlos hingenom-
men waren, wie Auraria , abzuweisen, uberhaupt den Unrath,
welchen drei Jahrhunderte um unsere Inschriften angehănft, z u
entfernen. Das ist in manchen Făllen gelungen; in andern wird
die Sache noch weiter, in einigen fur immer zweifelhaft bleiben.
Als die Grănzen Daciens nahmen wir dabei die Karpatlien im
N., die Theiss im IV., clen Pruth im O., clie Donau im S. an,
und zwar die letztere so, dass wir beide Ufer, also auch das
mcsische berUcksicLtigen, was zumal fur Traj ans Feldzlige,
nothwendig war,

Bezuglich der Lesung der Inschriften i.iberhaupt liesse
sich mit uns rechten, und wir selbst wiirclen diese Seite unseres
vVcrkes leiclrten Angriffen um so weniger blossgestellt haben,
als wir uns dabei auf clie neuesien grossen Inschriftenwerke
Orelli's, Mommsen's, berufen konnten. Abel' wir mussten sie geben
und zwar uberall geben, wo der Text nicht ohne alle Abkurzungen
oder grund verderbt war, wollten wir nicht unsere Geschichtforscher
zu der Sisyphusarb eit wieder verurtheilen , die wirselbst in
vielen .Iahren durchgemacht, und namentlich auf die Anregung
j ungerer Krafte im Lande zu unsermStuclium verzichten. Die wissen-
schaftlichen Zustănde unseres Lancles und Oesterreichs im All-
gemeinen sind nicht der Art, dass die Vorbildung fur ein so
specielles Fach, als die rornische Epigraphik, auch nul' in unseren
Gymnasialbibliotheken eine ausreichencle Unterstiitzung fande ;
unsere Lesungen sollten daher auch nach dieser Richtung hin
forderlich sein und Ersatz bieten. Dass wir clabei und so auch
in den versuchten Aend erungen und Ergănzungen des Textes,
nicht hin und wieder auch gefehlt haben sollten , hoffen wir
nicht einmal; von Vorurtheilen glauben wir indessen clabei nir-
gends ausgegangen z u sein, und ebensowenig nach Auffallig-
keiten gestrebt zu haben. Eine eingehende Begriindung unserer
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Ansichten beizufugen, erlaubte die Rucksicbt auf den sonst uber-
măssig anschwellenden Umfang unseres Werk es nicht. Das Ma-
terial dazu liegt geniigend in diesem selbst angedeutet.

Der Nutzen der Indices und des Anhanges wird ohne
weitere Rechtfertigung anerk annt werden; wir hatten die Wahl
zwischen einem Generalindex und mehreren speciellen. WiJ"
wahlten die letztern nach dem Vorbilde der besten neuern In-
schriftenherausgeber. In ihrer Ausarbeitung b emuhten wir uns
nichts zu ubergehen ; so wie sie jetzt vorliegen, enthalten sie,
sowie die der Lesung zuweilen b eigefugten Anmerlumgen und
die immer unmittelbar neben den Fundort gesetzten Namen der
einstigen romischen Ansiedlung die dort gestanclen, zugleich
auch clie Anfănge und Fingerzeige zur Ausbeute unserer In-
schriften , sowohl fur die Alterthumskuncle im Allgemeinen, als
fur unsere Lanclesgeschichte. Blos bei so haufig vorkommenden
Gegenetanden; wie Jupiter optimus maximus, DH Manes , vete-
ranus legionisXIII. etc. fuhrten wir nur einen Theil der einschlăgi-
gen Nummern an,' da es reine Zeit- uncl Raumverschwenclung
gewesen wăre, sie alle zu citirea. Die Unvollstăndigkeit cles
Anhanges mag die Beschrănktheit der uns zur Verfugung stehen-
den literarischen Hilfsmittel entschuldigen.

Die topographische Anordnung haben wir nati.i.rlich beibe-
halten ; nul' bei clen auf der Stătte des altcn Ulpia Trajana stehen-
elen Ortschaften war es unmoglieb , die Funclorte genauer zu
specialisiren, uncl da auf clen Namen der einstigen Rornercolonie
in cler That auch mehr ankornmt , als auf die jetzigen dort Iie-
genden Ortschaften, so vereinigten wir hier, wie auch bei Apu-
lum, alle im Bereiche jener gelegenen Orte , clie zuweilen blos
Aufbewahrungstătten sein mogen, unter dem allgemeinen Namen
von Ulpia Trajana und Apulum. Innerhalb cler topographischen
Anordnung wird sich leicht eine freilich nicht ganz streng durch-
fuhrb are Gruppirung nach innern Gesichtspunkten erkennen

,lassen. Wir legen nicht eben besonclern Wel'th darauf, glaubten
abel' dennoch cler U ebersichtlichkeit auch dadurch dierien zu
kormen.

Die Quellen, aus denen wir schopften , haben wir imrner
getreu angegeben, die altesten, soweit sie uns bekannt geworclen
sind, alle, die spăteren, je nach clem Gracle ihrer Selbstănc1igkeit
ocler sonstigen Becleutung. Wir hatten nicht die Absicht mit
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irgend J emanden wec1er durch Verschweigen, noch durch ge-
lehrten Prunk zu rivalisiren, sonc1ern gingen unsere Wege da-
hin, nul' das ; wie wir glauben, richtig erkannte Ziel im Auge,
ein verlăsslicheres Quellenwerk fur die ălteste Geschichte des
Landes zu liefern.

Mit diesem Bekenntniss unserer Absichten empfehlen wir
semit unser Inschriftenwerk , bei seinem Eintritt in den măchti-
gen Strom der deutschen Wissenschaft, als deren Junger wir
uns mit freudigem Muthe auch hiel' im fernen Karpathenlande be-
kennen, den Freunden und Meistern c1erselben. Ihr Urtheil wird
entscheiden, ob es uns gestattet ist, auch in Zukunft den ldeinen
Entdeckungen auf dem Gebiete der vaterlăndiscben Alterthumer,
aus denen uns die ălteste Vergangenbeit unseres Heimathlandes
sich auferbaut, mit aufmerksamem Blicke zu foIgen , vielleicht
auch zuweilen nocb die Blicke Anderer von Zeit zu Zeit durch
offentliche Besprecbungen darauf zu lenken *).

Hamersdorf und Schăssburg, am 25. Januar 1862.

*) Der Wunsch meines verehrten Mitarbeiters und Freundes, das vorl ie-
geride Werk , dessen Forderung el' mit fast ruhrendem Eifer sich angelegen
sein liess , auch im Drucke vollendet zn sehen , har nicht in Erftillung gehen
sollen. Sein flir ein solches Alter ung ewohnlich rlistiger Kdrper, der noch 1861
die Beschwerden einer nicht ganz mlihelosen Reise in die westlichen Irischriften-
gebiete Siebenburgens fast wunderbar ertrug , el'lag ani 12. August 1862 einer
rasch liber ihn hereinbrechenden Krankheit; und so ist mir denn die schmerz-
liche Aufgabe geworden, clie Frucht gemeinsamcn Fleisses jetzt ohne iim cler
Oeffentlichkeit zu iibergeben, vor cler wir seit Iăngerer Zeit scho n nul' Arm in
Arm zu erscheinen gewohnt waren. Sein Name wird lauge unvergessen bleiben
von Allen, clenen clie Arbeit im Dienste der Wissenschaft noch werth scheint
"des Schweisses cler Ecllen."

Mliller.


