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VERÖFFENTLICHUNGEN DER KLEINASIATISCHEN KOMMISSION
NR. 29
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KIZGUT im ostlykischen Rho dia polis wurden 2010 im westlichen Teil des 
südli chen Schiffes der gro ßen Basilika (beinahe in situ) zwei Schranken aus 
Kalkstein (Abb. 1) gefunden, die einst der Trennung der Kirchenschiffe dien-
ten und jetzt im Grabungsdepot auf be wahrt werden. Beide Platten tragen eine 
����������	 ���	 ��!�	 ���	 ����	 ���	 ������	 <�����
���	 �����	 
����	���	��������	
Behandlung sowie Veröffentlichung dem nächst durch Ayça T°�¬+�° von der 
Universität Istanbul erfolgen wird, am 27.07.2010 mit Genehmigung des Gra-
bungs leiters im Rahmen meines epi gra phi schen Forschungs projekts, das aus 
dem Budget der Kleinasi ati schen Kom mis sion der Österreichi schen Akade-
���	���	"�����	��������	�	���	'����	�����	�����	����^���	Y~�	�����	������	���	
präsentiere hier die Inschrift der oberen Randstreifen (Abb. 2 und 3) der wis-
senschaftlichen Öffentlich keit, um die spä tere kunst histori sche Publikation 
schon jetzt epigraphisch vorzuberei ten.1

Höhe der Schranken: 0.89 m; Breite: 1,13 m (linker Teil), 1,16 m (rechter 
Teil); Dicke: 0,05 m. Der Charakter der Buchstaben, deren Höhen zwischen 
0,012–0,039 m schwanken, weist auf das 5./6. Jhdt. n.Chr.

´µ¶· �¸¹º»¹¼	½	¾¿ÀÁÂÃ�¼	ÅÆÇÈ¹»=¹¼\	¾¿ÉÇÊ¾»¹¼	ËÅÌÈ¾»	ÍÎÏÐ¹Ñ	»¹=ÊÒÐÊÁÓÁ\	‹	·�.

Epigonos, der fromme Diakon, gab in Erfüllung seines Gelübdes eine Halb- 
und eine Drittelgoldmünze.

1 Ich danke Gerhard DOBESCH (Wien), dem Obmann der Kleinasiatischen Kommission der 
Ös ter reichischen Akade mie der Wissen schaften, für sein fortwährendes Interesse an meinen 
+�!��	���	 ���	 �����	 ��³�����	 @£��������	 `���	 Q��
	 ���	 ������	 °��	 �IZGUT (Antalya) für 
�����	����������	_�����������	���	�����	����	'�	���£�����������	��������	�OLLÉ, Chris-
tof SCHU LER und Michael WÖRRLE (München) für deren sehr nützlichen Hinweise, mei ner 
Assis tentin Zey nep Ö×Ø	<+²	#+`-MUTLU (Istanbul) für deren Hilfe bei der Auf nah me der In-
schrift und last not least Georg REHRENBÖCK (Wien) für seine sorgfäl tige Redakti ons arbeit.
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Abb. 1: Schranken der großen Basilika in Rhodiapolis
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Türkische Übersetzung:
��������������_��"����`����{|�|�}������"��������`�%���}��|�����%���~@���%���
���|��������%��{|����|2

Der Diakon Epigonos, der auf Grund eines Gelübdes die Schranken 
stiftete,2 scheint bisher der zweite Diakon zu sein, der in Lykien epigraphisch 
belegt ist, mit Na mens nennung je doch der erste.3

ÙÆÇÈ¹»¹Æ	 =ÚQ������	 ��������\�	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ��-
christlichen Kirche dem Bischof unterge ord neten Gehilfen beim Gottesdienst 
(mit einem geistli chen Amt innerhalb der Kirche)4	���	+�����������	���	��	
schon in der christlichen Ur ge meinde gab und die seit dem 5. Jhdt. n.Chr. an 
Bedeutung verlo ren,5 sind sowohl in der literarischen Über lieferung6 als auch 
in Inschriften oft be zeugt. Epigraphisch belegt waren bisher über 150 Diakone 

2 Vielleicht anlässlich der Übernahme des Diakonamtes (schon in heidnischer Zeit war die 
Übernahme eines Priesteramtes Anlass zu einer Stiftung für den Kult, vgl. SCHULER 1998, 
251 f.; für die Kontinuität zwischen paganen und christlichen Stiftungen im kultischen Rah-
men vgl. BAUMANN 1997, 273–276); zu den Motiven für die Stiftungen der Kleriker vgl. 
BAUMANN a.a.O., 309–312; BOWDEN 2001, 64 und HÜBNER 2005, 235. Nach BAUMANN 
a.a.O., 356 ff. stammte in der Spätantike die überwältigende Mehrheit der Stifter im Heiligen 
Land aus dem Klerus.

3 2 km nördlich des Weilers Karabel, auf einer Terrasse oberhalb der Stelle, wo der Hauptweg 
����	±�Û���	!�������	���	����	������
�����	=%ARRISON 1963, 131–136); auf der Westseite 
���	���������	��������	!������	����	��������	_�������	ÅÆÁÈÝ»Þ¸¹ºÏ	ÈÁâ	Ê¹»Þ¸ÁºÍ¹Ñ	=%ARRI-
SON a.O, 135 Anm. 105). 

4 Die Weihe zum Diakon war in der Alten Kirche wie heute die erste Stufe der höheren Wei-
hegrade, durch die die Eingliederung in den höheren Klerus erfolgte (zweite Stufe: Priester; 
dritte: Bischof).

5 Vgl. Apg. 6, 1–6 (Die Apostel in der Urgemeinde Jerusalems hatten sieben würdige Männer, 
die für den Tischdienst und die Almosenverteilung zuständig sein sollten, ordiniert); Phil. 1, 
1; 1Tim. 3, 8–13; /�1}2 1162, 3 (4. Jhdt. n.Chr.). Die Diakone kümmerten sich als engste 
Mitarbei ter des Bischofs und Verwalter des kirchlichen Vermögens um die karitative Für-
sorge für Arme und Kranke, Witwen und Waisen, betreuten die Gefangenen, assistierten bei 
der Eu charistie und beim Taufgeschehen, sorgten während des Gottesdienstes für Ordnung, 
waren Lehrer für die Katechumenen und vertraten auf Synoden, Konzilien oder auf Ge sandt-
schafts reisen nach Konstantinopel die Bischöfe. Sie waren zudem für die Sammlung der für 
die Kollekte beim Kirchgang mitgebrachten Spenden zuständig und wurden von den Bischö-
fen als Briefboten eingesetzt. Ihre Helfer waren Kantoren, Lektoren, Subdiakone und Diako-
nissen. Zur Weihe, den Aufgaben und der Geschichte der Diakone vgl. T. KLAUSER, in: RAC 
3 (1957) 888–909, s.v.	ÚQ��
���	=Y���Y�Y�	������	����
�	������������������	���	�����ã	
auf die Entwicklung des christlichen Diakonamtes ausgeübt haben könnten); H. W. BEYER, 
in: TDNT 2 (1964) 81–93, s.v.	ÚÅÆÁÈ¹»åÌ�	ÅÆÁÈ¹»ÒÁ�	ÅÆÇÈ¹»¹¼�	=[[�Y��	ÅÆÇÈ¹»¹¼\�	#AMPE 
1966 (eine gute Diskussion über die Breite und den vielfältigen Dienst der Diakone in der 
frühen christlichen Kirche); DOMAGALSKI 1980; A. WEISER, in: LThK3 33 (1995) 17–181, 
s.v. „Diakon“; zu den Diakonen in Kleinasien vgl. HÜB NER 2005, 50–54; zu den in weltlichen 
Rechtsquellen genannten Diakonen vgl. SCHWEI ZER	XYYX�	������	Q��	���!����	@���	ÅÆÁ-
ÈÝ»ÆÐÐÁ	�����	���	������������������	��'��������	ÅÆÇÈ¹»¹¼ taucht zum ersten Mal auf dem 
Konzil von Nikaia im Jahre 325 auf, vgl. CNic.can.	XY�	Q��	�����	��	ÅÆÇÈ¹»¹¼	!�'����	����	
Christin war Phoebe in Kenchreai, vgl. Röm. 16, 1. Der Plinius-Brief aus dem Jahre 112 an 
Kaiser Trajan (X, 96, 8: quae ministrae diceban tur) ist das früheste Zeugnis für Diakonis sen 
in der kleinasiatischen Kirche, vgl. dazu EISEN 1996, 175 f. Für Diakonissen in Inschrif ten 
aus Kleinasien, die 32 Mal belegt sind, vgl. HÜBNER 2005, 48 f. mit Anm. 173–189; vgl. auch 
F. VON SALDERN, in: FILGES 2006, 344 Nr. 39 = SEG 56, 1282 (Blaundos, Lydien).

6 "��	���	
��������������	��������	!��������	��	��������	���	���	<����	·	X���	����	���	�������	
_��������	Q��
��	���	*����������	��	���	%����	<�����	��	�������������	��	��	����	���-
rere jambische Gedichte verfasste. Einer der Kandidaten für die Nachfolge des 565 zum Pat-
riarchen von Kostantinopel gewählten Johannes Scholasticus war der Presbyter Philippos an 
der Kir che von Konstantinopel, der vorher Diakon in seiner Heimatstadt Side in Pam phylien 
gewesen war (Soc., h.e. VII 26 f.; vgl. auch IGSK 43, 179 f. TLit 49).
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in Kleinasien,7	��!��	����	���	@�����	���	<�����!	���	���	ÅÆÇÈ¹»¹¼8�	ÅÆÇÈÌ»9, 
ÅæÇÈÌ»10	���	ÅÆåÈ¹»¹¼11	������

Mehrfach sind Diakone als Stifter von Gebäuden bezeugt: Der Diakon Ge-
orgios aus Gerbekilise, einem kleinen Handelsplatz in der rhodischen Peraia, 
errichtete als kirchli cher Verwalter zu seinem Heil und dem des ganzen Klerus 
eine Kirche.12 Die Diakone Posidonios, Ammianos, Nikias und Domnos er-
richteten im 5. Jhdt. n.Chr. im pisidi schen Barla offenbar aus eigenen Mitteln 

7 Die zwei frühesten Belege gehören wohl in die Mitte des 3. Jhdts. n.Chr. und stam men aus 
dem Sü den von Lystra und Ikonion in Lykaonien: vgl. MAMA 8, 164 (zur Datierung vgl. 
MITCHELL 1993, 58, Anm. 41); MAMA 8, 45 (zur Datierung vgl. LAMINGER-PASCHER 1992, 
204).

8 Bezeugt sind insgesamt 124 Fälle: 26 Mal in Kilikien (DAGRON – FEISSEL 1987, Nr. 56. 93b. 
116. 501. 539. 541. 547. 565. 570. 649. 651; MAMA 3, 216. 256. 297. 299b. 339. 348c. 349. 
452. 497b. 499. 722. 725. 735b. 755; SEG 37, 1289a); 21 Mal in Lykaonien (BCH 7 [1883] 
314 Nr. 41; BCH 10 [1886] 505 Nr. 9; CIG 9270; JHS 19 [1899] 287 Nr. 186; MAMA 1, 236; 
MAMA 7, 104a. 451. 484. 564. 568; MAMA 8, 132. 164. 174. 274. 277. 302. 328; RECAM 
4, 199; SEG 6, 360. 442; SEG 51, 1842bis); 14 Mal in Asien (GRÉGOIRE 1922, 61; IGSK 2, 
142. 533; IGSK 12, 495. 543; IGSK 17/1, 3186. 3305; IGSK 17/2, 4144. 4206. 4208. 4214. 
4304; IGSK 23/24, 567; IGSK 36/1, 244); 12 Mal in Pisidien (AS 10 [1960] 44 Nr. 91; AS 17 
[1967] 120 Nr. 56; CIG 9268; L+�*����è<�� et al. 1893, 232 Nr. 235; MAMA 1, 169b. 202. 
228; MAMA 4, 223; MAMA 7, 83. 175. 176; SEG 2, 746); 10 Mal in Bithynien (IGSK 7, 16. 
18; IGSK 20, 92. 111; IGSK 27, 130; IGSK 31, 45. 175; TAM 4/1, 359. 368; TM 10 [1987] 
416 Nr. 21); je 7 Mal in den beiden Galatien (CIG 8822; RECAM 2, 136. 158. 190. 518. 
526; SEG 27, 864), in Lydien (GRÉGOIRE 1922, 345. 347.3; Sardes 7/1, 189; SEG 45, 1635; 
TAM 5/1, 566. 582. 643) und in Pontos (SEG 35, 1351; Stud.Pont. 3/1, 46. 55. 150. 200. 201. 
233); je 6 Mal in Isaurien (CIG 9203; MAMA 3, 119. 147. 172. 183; SEG 30, 1557) und in 
Karien (GRÉGOIRE 1922, 238. 247; IGSK 21/22, 852; REHM 1958, Nr. 602; RUGGIERI 2005, 
97 = SCHEIBELREITER 2006, 64 Nr. 26; SEG 14, 694a–b); 4 Mal in Phrygien (MAMA 1, 388; 
MAMA 4, 97. 326; MAMA 5, 191); 2 Mal in Kappadokien: TCC 8, 15 = I.Komana 316; TCC 
8, 04 = I.Komana 326; je 1 Mal in Lykien (AS 13 [1963] 135) und in Pamphylien (GRÉGOIRE 
1922, 309.6); vgl. auch HÜBNER 2005, 52 mit Anm. 211.

9 Insgesamt 20 Fälle: 9 Mal in Lykaonien (MAMA 7, 362. 542 [zwei]. 567; MAMA 8, 45. 283. 
326d; SEG 6, 360 [zwei]), 4 Mal in Pisidien (MAMA 1, 212. 223. 242; SEG 50, 1333bis); 2 
Mal in Phrygien (MAMA 4, 33; SEG 6, 176) und je 1 Mal in Pontos (Stud.Pont. 3/1, 19a), in 
Bithynien (IGSK 20, 84), in Galatien (MAMA 1, 383), in Isaurien (BEAN – MITFORD 1965, 
Nr. 53a) und in Kilikien (MAMA 3, 270); vgl. auch HÜB NER 2005, 51 mit Anm. 209.

10 Insgesamt 10 Fälle: je 2 Mal in Asien (IGSK 17/2, 4281. 4320) und in Phrygien (HASPELS 
1971, Nr. 78. 80), je 1 Mal an den Dardanellen (GRÉGOIRE 1922, 5), in Kappadokien (DE 
JERPHA NION 1928, Nr. 157), in Karien (GRÉGOIRE 1922, 261), in Kilikien (MAMA 3, 381), 
in Mysien (SEG 53/2, 1399) und in Pontos (Stud.Pont. 3/1, 17); vgl. auch HÜBNER 2005, 52 
mit Anm. 210.

11 Nur 1 Mal im pisidischen Antiochia belegt: IGSK 67, 110 = SEG 56, 1697(4).
12 SEG 14, 694a = IGSK	�[�	��X�	ê	ë¿ÍÃ	ì¾¹ÎÞ·Ò¹Ï	¹íÈ¹»=ÝÊ¹Ï\�	�����!�	�������	SEG 14, 

694b = IGSK	�[�	��}�	ê	îµïÎ	¾¿Íð¼	ÈÁâ	ÐÌÓæÎÒÁ¼	ÈÁâ	ñòåÐ¾Ì¼	óÊÁÎÓÆô»	ì¾Þ¹Î·Ò¹Ï	Ó¹Ñ	
¾¿ÀÁÂ=¾ÐÓÇÓ¹Ï\	ÅÆÁÈÝ»�¹¸Ïº	ÈÁâ	µÁ»Óõ¼	Ó¹Ñ	ÈÀ=æ\Î=Æ\È=¹Ñ\	Ó¹Ñ	÷»µ¹ÎÒ¹Ï�	Q��	������	�����	
Kirchenstiftung waren freilich sehr unterschiedlich und hingen vor allem von der Qualität der 
Ausschmückung des Gebäudes ab.

Abb. 2: Inschrift auf der linken Schrankenplatte

Abb. 3: Inschrift auf der rechten Schrankenplatte
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����	�����	 =¾¿ÈÓøÎÆ¹»\�13 Beim pisidi schen Demirli errich tete der Diakon 
Zosimos zum Heil seines Kindes und seiner Fami lie den Eingang einer Kir-
che14.

Diakone stifteten auch Mosaikfußböden: Im ioni schen Klazo menai nennt 
eine Mo sa ik inschrift aus dem westlichen Umgang des Baptisteriums, die in 
���	x�]~�	�����	��*���	'�	��������	����	��	<������	���	Q��
��	�������15 Der Di-
akon und Arzt Anasta sios stiftete im 4./5. Jhdt. n.Chr. im karischen Tral les ein 
20 m2 gro ßes Mosaik.16	���	Q��
��	��	����	������	����	��	�����	`����
��-
schrift des 5./6. Jhdts. n.Chr. in einer Kirche im lydischen Charakipolis17 als 
einer der Stifter genannt. Aus einer Mosaikin schrift aus Aphro disias in Kili-
kien erfahren wir, dass der Boden die Stiftung des Dia kons Johannes war.18 
Der Diakon Nonnos stiftete in Erfüllung seines Gelübdes das Mosaik einer 
Kapelle aus dem 5./6. Jhdt. n.Chr. (?) im Territorium von Komana-Hieropolis 
in Kappadokien.19 Der Diakon Nikandros ließ laut einer Mosaikinschrift des 
5./6. Jhdts. n.Chr. aus dem Sinuri-Heiligtum beim karischen Mylasa „in gläu-
biger Erfüllung eines Gelübdes“ zusammen mit seiner Schwester das Mosaik 
anfertigen.20

Weitere Beispiele aus Kleinasien: TAM 4/1, 643 aus dem lydischen Daldis 
ist die Weihin schrift des Diakons Asterios, seiner Mutter und seines Sohnes.21 
In einer Felsin schrift des 4. Jhdts. n.Chr. (?) aus dem lykaonischen Laodi keia 
Katakekau mene22 gibt der Diakon Theophi los an, dass er die Stelle als einen 
Ort des Gebets für sich selbst so wie für seine Familie und Freunde kaufte. Aus 
TAM 4/1, 368 geht hervor, dass ein Diakon aus Nikome deia auf Kos ten der 
Stadt einen Sar kophag erneuern ließ. Manche Diakone waren als kirchliche 
Verwalter (oikonomoi)23 oder Verwalter in einem Ar men haus tätig.24	%³���	

13 SEG	 }�	 ��~�	 ´µâ	 Ó¹Ñ	 ÷Å¾ÐÆÊ¹ÓÇÓ¹Ï	 Þ	 ÷µÆÐÈÝµ¹Ï	 ùÀ¾ÉÇ»ÅÎ¹Ï	 Þ	 ËÈÓÆÐÁ»	 Óõ	 ¾¿ÈÓøÎÆ¹»	 Þ	
ú¹ÐÆÅÝ»Æ¹¼�	ùÊÊÆÁ»Ý¼�	Þ	ûÆÈÒÁ¼�	ÙÝÊ»¹¼	ÅÆÇÈ¹Þ»¹Æ	Óð¼	ó·ÒÁ¼	Ó¹Ñ	ý¾¹Ñ	Þ	ÈÁý¹ÀÆÈð¼	÷ÈÈÀæÐÒÁ¼�	
Þ	þÿÎÆ¾�	Â¹øýæ	Ó¹�¼	Å¹ÿÀ¹Æ¼	Ð¹Ï�	����	�OWDEN 2001, 61 ff. waren die Kosten einer kleinen 
Kapelle ohne besondere Ausstattung nicht allzu hoch, so dass diese vier Diakone keine reic-
hen Männer gewesen sein müssen, vgl. auch HÜBNER 2005, 233.

14 G. E. BEAN, in: AS 10 (1960) 44 Nr. 91 = SEG	XY�	[}��	ê	ë¿ÉÇÊ¾»¹¼	��ÐÆÊ¹¼	½	¾¿ÀÁÂ=åÐÓÁÓ¹¼\	
ÅÆÇÈ=¹»¹¼\	�µïÎ	ÐÌÓæÎÒÁ¼	Ó¹Ñ	Þ	µ¾ÅÒ¹Ï	Ê¹Ï	�¹¾ÒÀ¹Ï	Èï	µÁ»Óõ¼	Ó¹Ñ	¹�È¹Ï	Ê¹Ï	÷µ¹ÒæÐÁ	ÓÃ»	
¾�Ð¹Å¹»�

15 IGSK	}�	x���	îµïÎ	¾¿Íð¼	�¹Ïò�»¹¼	½	Þ	¾¿ÀÁÂ=åÐÓÁÓ¹\¼	ÅÆÇÈ¹=»¹\¼	�Á�Ï�Ó¹Ñ	ÈÁâ	Þ	Óô»	ÓåÈ»Ì»	
Á¿Ó¹Ñ	÷ÞÈå»ÓæÐ¾»	÷»	Ó¾ÓÎÁå»Ó	�	´»	Ó¾ÓÎÁå»Ó		!�'����	����	���	���	+��	���	+���
�����	���	
Mosaiks in quadratischen tesserae, vgl. G. WEBER, in: ByzZ 10 (1901) 572.

16 IGSK 36/1, 244 = FLÜGEL	}��~�	X�X�	ê	îµïÎ	¾¿Íð¼	Þ	ù»ÁÐÓÁÐÒ¹Ï	ÅÆÁÞÈÝ»¹Ï	ùÀ¾ÉÁ»ÅÎåÞÌ¼	
Èï	¾íÁÓÎ¹Ñ�

17 H. D�Q��²#� – H. MALAY, in: ArkDer 3 (1995) 229–231 = SEG	�x�	X~�x�	ë¿ÍÃ	��¹Ï¸òÒ»¹º
Ï	ÅÆÁÞÈÝ»¹¸Ïº	µ¸¾Îâº	µÁ»ÞÓõ¼	Ó¹Ñ	¸¹�Èº¹Ï	Á¿Ó¹Ñ�

18 SEG	���	X}[Y��	îµ¾Îâ	¾¿Íð¼	ÌÇ»»¹Ï	ÅÆÁÈÝ»¹Ï�
19 TCC 8, 04 = I.Komana	�}~�	îµïÎ	¾¿Íð¼	ûÝ»»¹Ï	ÅÆÁÈ=Ý»¹Ï\	���
20 RUGGIERI 2005, 97 = SCHEIBELREITER 2006, 64 Nr. 26; vgl. auch SEG	x~�	X}�x�	ûÒÈÁ»ÅÎ¹¼	

ÅÆÇÈÞ¹»¹¼	Ð�»	�ÊÞÁ	�ÎÏÐ¹·Ý»�	Þ	ñÅ¸¾ºÎò�	ÈÁÓ�	µÞÒÐÓÆ»	¾¿ÉÇÊ¾Þ»=¹Æ\	÷µ¹ÒæÐÁÊ¾»�
21 ¸ê	ëº¿Í�Ã	ùÐÓ¾ÎÒ¹Ï	Ó¹Ñ	Þ	¸¾¿ÀÁºÂ¾ÐÓÇÓ¹Ï	ÅÆÁÈÝ»Þ¸¹Ï	�	�	Èºï	Óð¼	ÊæÓÎõ¼	Á¿Ó¹Þ¸Ñ	´µÆòºÁ�»¾ÒÁ¼	

ÅÆÁÈ¹»åÐæ¼	 Þ	 ¸�	 �	 Èï	 Ó¹ºÑ	 Ï¾�¹Ñ	 Á¿Ó¹Ñ	 ùÐÓ¾Þ¸ÎÒ¹Ï	 Èºï	 µÁ»Óõ¼	 �Ó¹¼�	 Ó¹Ñ	 ¹��È�Þ¸¹Ï	 Á¿ºÓ�¹Ñ�	
÷Ó¾ÀÆ�ýæ	¸^^^º�

22 T. DREW-BEAR, in: AST 18,1 (2001) 249 und 252 = SEG	xX�	X[�}!��	=����	����\�
23 IGSK 38, 341 f. (Gerbekilise, Rhodische Peraia); GRÉGOIRE 1922, 238 (Idymos, Karien); 

IGSK 12, 495 (Ephesos, Asien); CIG 8822 (Asponia, Galatien).
24 S. MITCHELL, in: AS 27 (1977) 99 Nr. 41 = SEG 27, 864 (Ankyra, Galatien; 5./6. Jhdt. 

��*���\�	ê	�»ýÁ	ÈÁÓÇÈÆÓ¾	½	Å¸¹ºÞÑÀ¹¼	Ó¹Ñ	ý=¾¹\Ñ	´ÀµÒÅÆ¹¼	Þ	ÅÆÇÈ=¹»¹¼\	Ó¹Ñ	µÓÌÍÒ¹Ï	Þ	�ÁÂÒÁ¼�	
÷Ó¾ÀÆ�ýæ	 Þ	Êæ=»õ¼\	�¿·¹ÿÐÓ¹Ï	 Æ�	 í»Å=ÆÈÓÒÌ»¹¼\	 Þ	Á�	ê�	`��	!�������	Q��
����	 ��	���	��-
���������	���	µÓÌÍ¹ÓÎÝò¹Æ	=+������������\	�!	���	'������	%³���	���	��	������	��*����	���	
HÜBNER 2005, 53 f.
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wer den Diakone als Bauleiter oder Leiter einer Stiftung (meist in der Eigen-
schaft eines oikono mos) erwähnt.25

Q��	 ���������	 ¾¿ÀÁÂø¼	 =Ú������	 ��������	 ����	��	������	 Ú�������
�������	
fromm“)26 begegnet im Neuen Testament mehrfach27 und in christli chen In-
���������	����	�³���28, meist in Superlativform.29

�ÎÏÐ¹Ñ	!'��	ÍÎÏÐ¹Ñ»	»ÝÊÆÐÊÁ	=����	ÍÎÿÐÆ»¹¼	!'��	»ÝÊÆÐÊÁ	ÍÎÏÐÒ»¹Ï�	
����	���	��	�����	��*���	���	����	»ÝÊÆÐÊÁ\	���	���	�£������	_���
�'�	solidus 
[aureus] („massi ves, gediegenes [Gold stück]“), d.h. die römische Hauptwäh-
rungsmünze der Spätantike = 1�72 röm. Pfund (libra) = 4,5 g, die 324 n.Chr. 
im ganzen römischen Reich wegen stei gender Goldpreise als eine leichtere 
Gold münze an die Stelle des aureus trat und bis 1453 fortbestand. Der soli-
dus war wegen seines Feinge halts und seiner hohen Stabilität das wichtigste 
internationale Zahlungsmittel, bis die Omajjaden 697 n.Chr. den dinar prägen 
ließen, doch blieb er auch weiterhin anerkannt, obwohl der Feingehalt und das 
Ge wicht gegen Ende des 7. Jhdts. n.Chr. leicht reduziert wurden.30

���������	����	��������	 �
�	 ÍÎÏÐ¹Ñ	»ÝÊÆÐÊÁ�	SEG 7, 118431 und 119332 
=!����	���	̀ �������	+��!����	�[x]~	��*���\�	��������	���	���������	=ÍÎÏÐ¹Ñ»	

25 Wie z.B. Primos aus dem phrygischen Pepouza/Bekilli (MAMA 4, 326), Kyriakos aus dem 
kari schen Idymos aus dem 6./7. Jhdt. n.Chr. (GRÉGOIRE 1922, 238), Kyriakos aus Asponia 
in Galatien (CIG 8822) oder Johannes aus der 2. Hälfte des 6. Jhdts. n.Chr., unter dessen 
Leitung in Ephesos eine Kirche gebaut wurde (IGSK 12, 495).

26 +��	��	<����	���	�������	¾¿Ð¾Âø¼�	���	pius, religiosus, reve rens; für den frühchristlichen 
Gebrauch des Wortes vgl. H. W. BEYER, in: TDNT 2 (1964) 753–754, s.v.	 Ú¾¿ÀÁÂø¼�	
¾¿ÀÁÂå¹ÊÁÆ��	���	����	#AMPE 1961, 567, s.v.

27 Vgl. z.B. Lk. 2, 25; Apg. 2, 5; 8, 2; 22, 12; Hebr. 5, 7; 11, 7; 12, 28.
28 Beispiele in Kleinasien: Asien: Didyma: REHM 1958, 598; Ephesos: IGSK 17/2, 4135 = 

SEG 32, 1133 (530–539 n.Chr.); Erythrai: IGSK 1, 142; Klazomenai: IGSK 2, 533; Notion: 
GRÉGOIRE 1922, 94; Galatien: Ankyra: SEG 6, 28; SEG 27, 881; MUSJ 1928, 289 Nr. 63 
(6. Jhdt. n.Chr.); Demirözü: RECAM 2, 271 (4. Jhdt. n.Chr.); Düyer: MAMA 1, 290 (spätes 
4. Jhdt. n.Chr.); Gözlü: RAMSAY 1906, 75, 45 = MAMA	X�	�}x�	%�����
����	RECAM 2, 221; 
����
������
���	 RECAM 2, 490; Kuyuluzebir: MAMA 7, 559; Pessinous: STRUBBE 1984, 
34 (5./6. Jhdt. n.Chr.); Tavium: RECAM 2, 439. 443; Isaurien: Zenonopolis: SEG 44, 1222 
(488 n.Chr.); Kappadokien: Archelaïs: SEG 27, 948A (6. Jhdt. n.Chr.); Komana-Hieropolis: 
TCC 8, 15 = I.Komana 316; Karien: Aphrodisias: ROUECHÉ 1989, 114. 115; Hyllarima: 
BE 1944, 170a; Rhodische Peraia: Gerbekilise: SEG 14, 694b = IGSK 38, 342; Kilikien: 
Adrassos: SEG 30, 1547; Anemourion: SEG 37, 1287 (ca. 450–500 n.Chr.); Aphrodisias: 
SEG 37, 1293; Korykos: MAMA 3, 517. 760; Tapreli: MAMA 3, 109; Lydien: Daldis: TAM 
5/1, 643; Lykaonien: Ikonion: BCH (1886) 505 Nr. 9 (4. Jhdt. n.Chr.); Laodikeia: CIG 9268 
(ca. 375 n.Chr.); MAMA 1, 172. 174. 184. 228; Perta: MAMA	[�	}[��	!��	<�'���	SEG 6, 360 
(4. Jhdt. n.Chr.); Lykien: Olympos: TAM 2, 1170 = SEG	���	Xx}x�	`������	!��	���������	
AthMitt 9 (1884) 26 (5./6. Jhdt. n.Chr.); Phrygien: Amorion: MAMA 7, 299a; Hierapolis: 
AvH 22 (5./6. Jhdt. n.Chr.); Pisidien: SEG 19, 823; Pontos: Neoklaudiopolis: Stud.Pont III/1, 
68 (441 n.Chr.).

29 @
�	¾¿ÀÁÂåÐÓÁÓ¹¼�	���	religiosissimus, reverentissimus, vgl. J. NOLLÉ, in: Gnomon 60 (1988) 
664.

30 96,5% und 4,36 g im Durch schnitt statt 98% und 4,41 g für die Zeit von 491 bis 668. Für 
solidus vgl. REGLING, in: RE III A/1 (1927) 920–926, s.v. „Solidus“; RIC 10, 12; DEPEYROT 
1996, 8 ff.; C. MORRISSON, in: DNP 4 (1998) 885, s.v. „Geld, Geldwirtschaft, IV. Byzanz“; 
D. KLOSE, in: DNP 11 (2001) 699–701, s.v. „Soli dus“ und C. MORRISSON, in: DERS. 20062, 
217–220.

31 ù·Áý�	 ÓÿÍ��	  ��ÀÒÁ¼	 ´ÀµÆÅÒÞ¹Ï	 µÿÎ·¹»	 ÂåÂÁÆ¹»	 ÷É	 íÅÒÌ»	 Þ	 ÈÁÊÇÓÌ»	 Ê¾Ó�	 �ÁÎÓÏÎÒÞ¹Ï	
ñÅ¾Àò¹Ñ	  ¹íÈ¹ÅÝÊæÐ¾»��	 ñ»¾À�ýæ	 ÍÎ=ÏÐ¹Ñ\	 Þ	 »=¹ÊÒÐÊÁÓÁ\	 É�	 ËÓÆ	 Óµ�	 Þ	 ¹ÏÀÞÆÁ»Þõ¼	 Þ	
�ÁÎÈÞ¾ÀÞÀ�Þ»¹Þ¼	Þ	¹íÈ¹Å=ÝÊ¹¼\

32 ù·Áý¾ �Æ	 ÓÿÍ¾Æ�	 ÈÓÆÐ¹»	 Þ	!"Æ"¹¼	 ÈÁâ	 ìÇÅ¹Ï¹¼	 ÈÁâ	 Þ	�ÝÍ¾Ð¹¼	 ÓåÈ»Á	�#Ð¹Ï	 Þ	 ÷È	 Ó¹ �»	 ¾íÅÒ¹»	
ÈÁÊÇÓ¹»�	 Þ	ñ»åÀÌÐ¹»	ÍÎÏÐ¹Ñ	»¹ÊÒÐÞÊÁÓÁ	ÓÎÆ¹ÏÈÇÐÆÁ	$%�û�	 Þ	ë�&��'�û�	÷»	=§\	 Ó¹Ï¼	
Óµ��
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»ÝÊÆÐÊÁ\�	IGSK 28/2, 419 Z. 10 f. 33 (Iasos, Karien; 5./6. Jhdt. n.Chr.); Sardes 
7/1, 18 Z. 43–5034 (Sar dis, Lydien; 459 n.Chr.); AMS 29 (1998) 202 f. Nr. 27 = 
SEG 48, 171735 (Umland Kyaneai, Lykien; frühbyz.); AAT 101 (1966/67) 295, 
3 Z. 536 (Hierapolis, Phrygien).

Für die Unterstufen des solidus, das Halbstück37 und das Drittel,38 vgl. RIC 
10, 12 f.; DEPEYROT 1996, 8 ff.; C. MORRISSON, in: DNP 4 (1998) 885, s.v. 
„Geld, Geldwirtschaft, IV. Byzanz“ und C. MORRISSON, in: DIES. 20062, 218. 
Für die Zahlzeichen ‹	!'��	(	��	�������	�����	���	1�2 bzw. 1�3 bedeuten, vgl. P. 
THONEMANN, in: Chiron 37 (2007) 443 ff.

Eine Stif tungsinschrift des 5./6. Jhdts. n.Chr. aus Klazomenai nennt als 
Preis für ein Mosaik 2 solidi,39 und der Preis für ein Mosaik in der Spätantike 
war relativ gering im Vergleich zu wertvolle ren Dekorationen wie Marmor-
���
��������	����	��
������	"���	��	�������40 Da her muss unser Epigonos, 
der für die Stiftung der Schranken nur einen Halb- und einen Drittel-solidus 
zahlte, kein allzu reicher Mann gewe sen sein.41

�5>?*<@(��(�

AAT: Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino
AMS:  Asia Minor Studien
ArkDer:  Arkeoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
AS:  Anatolian Studies
AST:  #����|��������@���|�*������|�|
AthMitt:  Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Atheni-

sche Abteilung
AvH:  W. JUDEICH, Altertümer von Hierapolis, Berlin 1898
BAUMANN 1997:  P. BAUMANN, Spätantike Stifter im heiligen Land, München 1997
BCH:  Bulletin de Correspondance Hellenique
BE:  Bulletin Épigraphique

33 ���	ÅÆÅÝ»¾	Ó�	Þ	¸ó·Æº¹ÓÇÓ�	÷ÈÀæÐÒ)	ÍÎÏÐ*	»¹=ÊÒÐÊÁÓÁ\	Å¾ÈÁÅÿ¹	ÈÓÀ�
34 ���	ÈÁâ	µÁÎÁÆÓ¹ÏÊå»¹Ï	Þ	¸Ó¹Ñ	÷Î·¹ÀÁÂøÐÁ»Ó¹¼�	¾í	ÊºæÅï»	ÈÁÓ�	Ó�	µÎ¹·¾·ÎÁÊÊå»Á	¾�Î¾ýÒæ	Þ	

¸ÊøÓ¾	µÎÇÓÓÌ»	ÊøÓ¾	÷Î·Á"ºÝÊ¾»Ý¼	ÓÆ¼	÷É	+Êô»�	ÐÏ»¸ÓºÆýåÊ¾ýÁ	Þ	¸ÈÁºâ	½Ê¹À¹·¹ÑÊ¸¾»	÷ÈÓÒºÐ �Æ»	
ÀÝ·		µÎ¹ÐÓÒÊ¹Ï	¾í¼	ËÎ·Á	Óð¼	µÝÀ¸¾ºÌ¼�	Þ	È¸Áâº	µÁÎÁÏÓ¸ÒÈÁ	¾íÐµºÎÁÉÝÊ¾»¹»	ÍÎÏÐ*	»¹ÊÒÐÊÁÓÁ	
,ÈÓ-	Þ	¸Óõ»	ËÈÅÆÈ¹»	÷·ÈÁÀåÐÆº»�	Ó.	Óð¼	¸ñÅºÆÈÒÁ¼	÷·ÈÀøÊÁÓÆ	ÈÁÓ�	Ó�¼	Þ	¸ý¾ÒÁ¼	ÅÆÁÓÇºÉ¾Æ¼	¹¿Åï»	
/ÓÓ¹»	ÈÁâ	Ê¾Ó�	ÓÃ»	Ó¹Ñ	µÎ¹ÐÓÒÊ¹¸Ïº	Þ	¸¾�ÐµÎÁÉÆ»0	ÈÓÀ�

35 ¸^^^º	÷µâ	�ÀÒ)	µÁÎÁÊ¹»ÁÎÒ		¾¿ÍÃ	1¸^^^Þ^^^ºû	Í¹ÎÒ¹Ï	�ÎÀ¹È¾	�µïÎ	È¹ÆÊøÐ¾¹�¸¼	Á¿Ó¹Ñ	ÈÁâ	e.g. 
ÐÏ»ÂÒ¹Ï	ÈÁâºÞ¸vacatº	Ó¹�»	ÓåÈ»¹»	ËÅ�¹ÈÁ»	ÍÎÏÐ*	»¹=ÊÒÐÊÁÓÁ\	v Â�	¸^^^§º�

36 ¾�	ÓÆ¼	Åï	Å� Ð�¾Æ	Ó.	ÓÁÊÒ		ÍÎÏÐ*	=»¹ÊÒÐÊÁÓÁ\	ÅåÈÁ�
37 Der semissis (= 1�144 libra = 2,25 g), der seit konstantinischer Zeit bis in die früh by zantinische 

Zeit verhältnismäßig selten geprägt wurde.
38 Der tremissis (= 1�216 libra = 1,5 g), der im 4. Jhdt. n.Chr. nur gelegentlich, ab dem 5. Jhdt. je-

����	�����³ã��	���	�����	�³�����	�����	��	����	���ã��	`�����	!��	'��	×�������	!����	
des Weströmischen Teilreiches im Jahre 476 n.Chr. geprägt und später auch von Byzanz 
über nommen wurde.

39 IGSK	}�	x�}�	îµïÎ	¾¿Íð¼	úÁÓ�¸^^^º	 Þ	¸ÈÁâº	2ÐÏÍÒÁ¼	ÐÏÊ �Þ¸ÂÒ¹Ïº	»¹ÊÒÐÊÁÓÁ	Å¸ÿ¹º�	���	��'�	
BOW DEN 2001, 63.

40 Vgl. BOWDEN 2001, 62 f.
41 Eine sehr hilfreiche Diskussion über Preise und Gehälter im 5./6. Jhdt. n.Chr. ist bei MORRIS-

SON 1989, 239–264 (detaillierte Analyse in einer Tabelle mit Umrechnungswerten und Quel-
��	 ���	 <�	 }x}�}x~\	 '�	 �����	 =���������	 ���	 @����������
��	 ���������	 ��	 ����	 ���	 x�	
Jhdts. n.Chr. monatlich 1 Viertel-solidus, während sein monatlicher Lohn im 6. Jhdt. n.Chr. 
bis zu 1 Drittel-solidus aufstieg; gegen 1 solidus konnte man in der Zeit zwischen 494 und 
541 n.Chr. 30–40 Scheffel [modii] Weizen kaufen; im 6. Jhdt. n.Chr. kostete ein Schwein 1 
solidus, ein Esel 3 solidi; ein ungeschulter Sklave unter 10 Jahren kostete im Jahr 531 n.Chr. 
10 solidi. Vgl. auch M. E. HOSKINS WALBANK – M. B. WALBANK, in: Hesperia 75 [2006] 
283); eine all gemeinere Diskussion bei JONES 1964, 841–872.
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