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Im Jahre 1985 hat Dimitrios Samsaris eine „stèle en forme d’autel” (sic!),
die in einem alten Haus im heutigen Dorf Hagio Pnevma (ca. 14,5 km östlich
von Serres) eingemauert war, publiziert. Das Monument stammt aus dem
Friedhof der naheliegenden römischen Siedlung, die er mit dem zur
römischen Kolonie Philippi gehörigen vicus Monoikos identifiziert1. Der
Text der Inschrift lautet:

Gamicu[s] | conduct[or] | an(nis) X | lib(ertus) Pont[ii] || Novi SC[...]2.

Samsaris datiert die Inschrift ins 1. bzw. 2. Jahrhundert n. Chr. In Bezug
auf die hier erwähnte Person vertritt er die Ansicht, dass Gamicus ein
Freigelassener des Pontius Novus war, der zur Aristokratie der römischen
Kolonie Philippi gehörte3. Gamicus wäre ein conductor metallorum bzw.
conductor ferrariarum et marmorum gewesen und hätte eine Tätigkeit

                              
1 Über das Territorium von Philippi, zu dem auch Hagio Pnevma gehörte, siehe zuletzt

A.D. Rizakis, Le territoire de la colonie romaine de Philippes: ses limites au Nord-Ouest, [in:]
A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin (Hg.), Autour des Libri coloniarum. Colonisation et colonies dans le
monde romain. Actes du colloque international (Besançon, 16-18 Octobre 2003), Besançon 2006,
S. 123-130 (Ann.épigr. 2006, 1327); idem, Une praefectura dans le territoire colonial de Philippes:
Les nouvelles données, [in:] S. Demougin, J. Scheid (Hg.), Colons et colonies dans le monde
romain. Actes de la XV. Rencontre Franco-Italienne d’Épigraphie du Monde Romain (Paris, 4-6
octobre 2008), Collection de l’École Française de Rome 456, Rom 2012, S. 87-105 (Ann.épigr. 2012,
1376-1378).

2 D.C. Samsaris, Une inscription latine inédite trouvée près des frontières du territoire de la
colonie de Philippes, Klio 67, 1985, S. 458-465 (Ann.épigr. 1985, 774; Ann.épigr. 1986, 629); idem,
La vallée du Bas-Strymon à l’époque impériale. Contribution épigraphique à la topographie,
l’onomastique, l’histoire et aux cultes de la province romaine de Macédoine, Dodone 18, 1989,
S. 270-271 Nr. 104 [+ S. 312, 334, 361 (1. Jh. n. Chr.)]; I. Philippi2 558; zum Text siehe auch
A.M. Hirt, Imperial Mines and Quarries in the Roman World. Organizational Aspects 27 BC-AD
235, Oxford 2010, S. 288, Anm. 164; A.D. Rizakis, Une praefectura, 95 Anm. 23.Vgl. D.C. Samsaris,
Les mines et la métallurgie de fer et de cuivre dans la province romaine de Macédoine, Klio 69,
1987, S. 156-157 (mit die Datierung 1.-2. Jh. n. Chr.); idem, Ἱστορία τῶν Σερρῶν κατὰ τὴν Ἀρχαία
καὶ Ρωμαϊκὴ Ἐποχή, Thessaloniki 1999, 161, 228, 286 Nr. 99; LGPN IV s.v. Gamicus (1); A.B. Tataki,
The Roman Presence in Macedonia. Evidence from Personal Names, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 46, Athen
2006, S. 357 Nr. 471 (29).

3 Der gentilicium Pontius kehrt in einer aus Philippi stammenden Inschrift (I.Philippi2 248;
CIPh II.1 S. 174-176 Nr. 57) wieder. Zur weiteren Verbreitung des gentiliciums in Makedonien
siehe A.B. Tataki, The Roman Presence, S. 354-357 (31 Belege) und P.M. Nigdelis, Ἐπιγραφικὰ
Θεσσαλονίκεια. Συμβολὴ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἱστορία τῆς ἀρχαίας Θεσσαλονίκης,
Thessaloniki 2006, S. 318-321 Nr. 14 (SEG LVI 788; Ann.épigr. 2006, 1306 + P.M. Nigdelis, Μιὰ
προσωπογραφία γιὰ τοὺς Ρωμαίους τῆς Μακεδονίας: addenda καὶ corrigenda, Egnatia 13, 2009,
S. 36 Nr. 471). Siehe auch dazu A.D. Rizakis, L’ émigration romaine en Macédoine et la
communauté marchande de Thessalonique: Perspectives économiques et sociales, [in:] Chr. Müller,
Cl. Hasenohr (Hg.), Les Italiens dans le monde grec IIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. Circulation,
Activités, Intégration. Actes de la table ronde, Paris-École Normale Supérieure, 14-16 Mai 1998,
BCH Suppl. 41, Athen 2002, S. 127-128.
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gehabt, die Samsaris mit den von ihm 1978 entdeckten Steinbrüchen im
selben Gebiet in Verbindung bringt4.

Die Inschrift erregte 2008 das Interesse von Slobodan Dušanić, der das
Monument als „honorary base” interpretierte und den oben erwähnten
Gamicus mit der bekannten senatorischen Familie der Pontii verband, die in
der Umgebung von Ulpiana ausgedehnte Ländereien besaß, zu denen auch
Eisenminen gehörten5. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass Gamicus mit
einem gleichnamigen arcarius, der auf einer Inschrift aus Mursa (Pannonia
Inferior) genannt wird, identisch sein kann; nach dem Text der Inschrift,  die
allerdings in die Regierungszeit des Septimius Severus datiert wird, hat
der ark(arius) Gamicus eine Weihung an Jupiter Optimus Maximus für das
ewige Glück ([pr]o salute) des C(aius) Iul(ius) Agathopus, c(onductor)
f(errariarum) Pannoniar(um) itemq(ue) provinciar(um) transmarinar(um)
vorgenommen6. Der serbische Forscher begründete die Identifizierung dieser
beiden Personen zum einen durch die Seltenheit des Personennamens
Gamicus7 und zum anderen durch die Annahme, dass beide Personen in den
Eisenminen beschäftigt waren. In dem von Dušanić avisierten Szenario
dürfte also Gamicus zunächst ein Sklave des C(aius) Iulius Agathopus
gewesen sein, der von den Pontii freigelassen wurde, als diese wiederum von
den Iulii die Eisenminen samt Personal erwarben8.

Die Identifizierung beider Personen wie auch die Verbindung des in
Philippi bezeugten Gamicus mit der senatorischen Familie der Pontii aus
Dardania ist unlängst von Cédric Brélaz in Frage gestellt worden. Brélaz gab
zu bedenken, dass der Terminus conductor sich nicht allein auf Personen
bezieht, die mit Minen und Steinbrüchen beschäftigt sind, sondern auch
diejenigen umfasst, die mit der Verwaltung von „autres propriétés impériales
                              

4 D.C. Samsaris, Τὸ λατομεῖο μαρμάρου τοῦ ἀρχαίου Μονοίκου (;) τοῦ Ὀδομαντικοῦ,
Makedonika 18, 1978, S. 226-240.

5 S. Dušanić, Prosopographic Notes on Roman Mining in Moesia Superior: The Families of
Wealthy Immigrants in the Mining Districts of Moesia Superior, Starinar 56, 2006 [2008], S. 91-95
Nr. IV + S. 102 (Ann.épigr. 2006, 1094, 1326).

6 Zur Inschrift siehe J. Fitz, Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit II, Budapest 1993,
S. 740-741 Nr. 425 [2]; S. Dušanić, Prosopographic Notes, S. 91-95 Nr. IV (Ann.épigr. 2006, 1094);
Siehe auch dazu A.M. Hirt, Imperial Mines, S. 286, 288.

7 Unter den Sklavennamen in Rom kommt Gamicus einmal vor; siehe H. Solin, Die
stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch. II: Griechische Namen, Stuttgart 1996, S. 479. Bei
LGPN gibt es 16 Belege des Namens; LGPN I (1); II (1) IV (2); Va (9); Vb (3).

8 S. Dušanić, Prosopographic Notes, S. 93 und 102, verweist auf die Bemerkung von P. Ørsted,
Roman Imperial Economy and Romanization. A Study in Roman Imperial Administration and the
Public Lease System in the Danubian Provinces from the first to the third Century A.D.,
Copenhagen 1985, S. 340, dass „new conductores bought the slaves of the departing conductor”.
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qui furent mises en location, notamment des domaines fonciers” betraut
waren9. Darüber hinaus wies er auf den chronologischen Abstand zwischen
den Inschriften hin10.

Sicherlich ist das auf dem Territorium von Philippi gefundene Denkmal
in unvollständigen Zustand erhalten mit Beschädigungen unten und auf der
rechten Seite, und die von Samsaris vorgelegte Photographie ist für eine
genauere Datierung der Inschrift nicht ausreichend. Zwischen den Worten
in den Zeilen 4-5 befinden sich kleine runde Interpunktionszeichen; nach
dem T in Z. 4 ist nichts mehr zu erkennen. Jedoch scheint die Anordnung
des Textes mit der zentrierten dritten Zeile ziemlich sorgfältig zu sein. Daher
könnte m.E. die Inschrift in einer etwas abweichenden Form wie folgt
ergänzt werden:

Gamicu[s]
conduct(or) ·
an(nis) – X ·

4 lib(ertus) · Pont(iorum) · v [Eu?]-
nous · cọ[llib(ertus)?]
[---------]

App.cr. Z. 2. conduct[or], Samsaris, Ann.épigr. 1985, 774, Ann.épigr.
1986, 629, Dušanić, Ann.épigr. 2006, 1326. || 3. an(norum), Ann.épigr. 1985
|| 4. Pont[ii], Samsaris, Ann.épigr. 1985, Ann.épigr. 1986; Pont[i], I.Philippi2

558; Pont[ior(um)], Dušanić, Ann.épigr. 2006, Brélaz. || 5. Novi, Samsaris,
Ann.épigr. 1985; Nov(i), Ann.épigr. 1986; Nov[i], I.Philippi2 558 app.cr.; die
Person wird von A.B. Tataki, The Roman Presence, S. 357 Nr. 471 (29), als
Pontius Novus registriert; SC[…], Samsaris, der die Lesung s(cribendum)
c(uravit) vorschlägt, Ann.épigr. 1985, Ann.épigr. 1986, I. Philippi2; Nous,
Dušanić, Ann.épigr. 2006; vgl. Brélaz, CIPh II.1, S. 386 Anm. 50 [zu den
Namen Νοῦς/Nus siehe H. Solin, Varia Onomastica XIII. Drei griechische
Namen in römischer Überlieferung, Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 118, 1997, S. 231-233 (SEG XLVII 2290; Ann.épigr. 1997, 60) und
zuletzt R.A. Tybout, Sale of an Orchard and its Donation to the Priests of
Zeus. A Deed of Sale from Roman Pamphylia, Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 185, 2013, S. 162 Anm. 2 (mit weiterer Literatur)].

                              
9 CIPh II.1, S. 386-387 App. 3 Nr. 8.

10 CIPh II.1, S. 387 Anm. 57.
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Obwohl die Argumentation von Brélaz auf den ersten Blick überzeugend
zu sein scheint, vermag er jedoch nicht die Beziehung zwischen Gamicus und
der in Ulpiana bezeugten Familie der Pontii näher zu verdeutlichen. Meiner
Meinung nach ist die Geschichte komplizierter, als die Inschrift des Gamicus
aus Philippi suggeriert. Prosopographische Belege aus Philippi und seiner
Umgebung bezeugen nämlich, dass es eine Verbindung zwischen dieser
Kolonie und einer weiteren, auch aus Ulpiana bekannten senatorischen
Familie gegeben hat, die sogar durch Heirat mit den Pontii verwandt war,
nämlich die Furii. Aus der Verteilung einer großen Anzahl von Inschriften,
die auch von den vilici bzw. servi der domus Furiana veranlasst wurden, ist
ersichtlich, dass der Großgrundbesitz der Furii wie auch der Pontii im
südlichen Teil von Ulpiana und im nordwestlichen Teil von Scupi lag11.

***

Zu den frühesten Mitgliedern der Familie der Furii gehört die c(larissima)
f(emina) Furia Caecilia12. Nach einer aus Ulpiana stammende Inschrift wurde
von ihr die Basis mit der Statue des clarissimus vir M(arcus) Pontius Varanus
Sabinus wiederhergestellt, die vom ordo des municipium Ulpianum wegen
seiner Verdienste (ob mu[l]ta in rem [p]ub(licam) eius merita) errichtet und
wahrscheinlich in der Zwischenzeit beschädigt worden war13. Aus einer
                              

11 Siehe dazu M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford
19572, S. 246 und 642 Anm. 81; B. Saria, RE IX.1, 1961, Sp. 565; J.J. Wilkes, Dalmatia, London
1969, S. 274 mit Anm. 4; A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz
Moesia Superior, Amsterdam 1970, S. 31-33, 86-87; idem, Pannonia and Upper Moesia. A History
of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, London-Boston 1974, S. 138, 241 und 263;
J. Šašel, Dardania, Furii e Pontii, [in:] L. Gasperini (Hg.), Scritti sul mondo antico in memoria di
Fulvio Grosso. Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia 9, Rom
1981, S. 587-589 = idem, Opera Selecta, Situla 30, Ljubljana 1992, S. 152-159; M. Parović-Pešikan,
New epigraphic Finds from Ulpiana, Živa Antika 33, 1983, S. 47-60; M. Silvestrini, Aspetti della
municipalità di Canusium. L’albo dei decurioni, Mélanges de l’École française de Rome 102, 1990,
S. 599-600; Chr. Settipani, Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales
romaines à l’époque impériale. Mythe et réalité, Oxford 2000, S. 143-144; M. Mircović, Moesia
Superior. Eine Provinz an der Mittleren Donau, Mainz 2007, S. 60-61 und 72.

12 Zu ihr siehe E. Groag, RE VII.1, 1910, Sp. 370 Nr. 96; PIR2 F 585; H.-Chr. Noeske, Studien
zur Verwaltung und Bevölkerung der dakischen Goldbergwerke in römischer Zeit, Bonner
Jahrbücher 177, 1977, S. 281; M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de l’ordre
sénatorial (Ier-IIe siècles), Leuven 1987, S. 342-343 Nr. 396 (mit weiteren Quellenangaben und
Literatur).

13 A. von Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler in Serbien und Macedonien, Jahreshefte
des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 6, 1903, Beibl., S. 26-27 Nr. 33 (Ann.épigr.
1903, 284); ILJug 1418. Zur Person siehe auch PIR2 P 826; J. Marcillet-Jaubert, M. Pontius Varanus
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weiteren Inschrift, die aus dem gleichen Ort stammt, geht hervor, dass Furia
Caecilia die Restaurierung der Statue der c(larissima) f(emina) F[ur]ia T(iti)
f(ilia) Varanilla übernahm, die wahrscheinlich die Mutter des M. Pontius
Varanus Sabinus war14. Es gibt keine Zweifel, dass beide Geehrte zu den
Vorfahren der Furia Caecilia gehören. M. Pontius Varanus Sabinus, der zur
Zeit der Aufstellung der Statue noch am Anfang seiner senatorischen
Laufbahn stand, stammt allem Anschein nach aus der bekannten
senatorischen Familie der Pontii Sabini 

15. Seine weitere Karriere, die wohl
zwischen 161 und 180 n. Chr. datiert wird, ist aus einem titulus aus
Lambaesis (Numidien) bekannt16. Als ser(va) der Furia Caecilia wird in einer
aus Prizren stammenden Grabinschrift eine gewisse Anna, Tochter des
Firmus und Schwester der Prisca, bezeichnet17.

Sohn der Furia Caecilia ist der c(larissimus) v(ir) C(aius) Furius
Octavianus, ein Zeitgenosse der severischen Dynastie, der wahrscheinlich das
signum Amphilochius trägt (siehe unten)18. Wie in einer Stelle bei Ulpian

                              
Sabinus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 43, 1981, S. 237-239; Y. Le Bohec, La troisième
légion auguste, Paris 1989, S. 130-131; A.R. Birley, Senators as Generals, [in:] G. Alföldy,
B. Dobson, W. Eck (Hg.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit.
Gedenkschrift für Eric Birley, HABES 31, Stuttgart 2000, S. 106; Chr. Settipani, Continuité
gentilice, S. 144 und 182; G. Migliorati, Iscrizioni per la ricostruzione storica dell’impero romano
da Marco Aurelio a Commodo, Mailand 2011, S. 360-361.

14 A. von Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler, S. 28 Nr. 34 (Ann.épigr. 1903, 285); ILJug
1417: F[ur]iae T(iti) f(iliae) | Varanillae c(larissimae) f(eminae) | s(anctissimus) o(rdo) munic(ipii)
Ulp(ianensium) ob | multa eius be/ne merita b[a]|sim et statu|am vexatam | Furia Caeci|lia
c(larissima) f(emina) re[s]|tituit. Zu Furia Varanilla siehe auch E. Groag, RE VII.1, 1910, Sp. 375
Nr. 99; PIR2 F 588; M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes, S. 343-344 Nr. 397;
Chr. Settipani, Continuité gentilice, S. 144 und 182, nach deren (S. 144 Anm. 1) „la lecture Fla[v]ia
au lieu de F[uri]a semble mieux attestée. Elle est plus conforme au patronyme”. E.A. Hemelrijk,
Hidden Lives, Public Personae: Women and Civic Life in the Roman West, Oxford 2015, S. 168
Anm. 179, 519. Vgl. die fragmentarische Inschrift aus Ulpiana M. Parović-Pešikan, New epigraphic
Finds, S. 47-60 (Ann.épigr. 1983, 874).

15 PIR2 P 826; H.-Chr. Noeske, Studien zur Verwaltung, S. 281-282; J. Marcillet-Jaubert,
M. Pontius Varanus Sabinus, S. 237-239; A.R. Birley, Senators as Generals, S. 106; Chr. Settipani,
Continuité gentilice, S. 144 und 182; G. Migliorati, Iscrizioni, S. 360-361. Den Namen M. Pontius
Sabinus trägt ebenfalls der cos. suff. des Jahres 153 n. Chr. und legatus Augusti pro praetore
provinciae Moesiae superioris des Jahres 159/60 n. Chr.: B. Thomasson, Laterculi Praesidum,
I, Göteborg 1984, S. 127 Nr. 42, S. 164-165 Nr. 23; M. Żyromski, The Elite in the Lower Danube
Provinces of the Roman Empire in the Time of Principate, Mosina 1995, S. 114; PIR2 P 822.

16 J. Marcillet-Jaubert, M. Pontius Varanus Sabinus, S. 237-239 (Ann.épigr. 1982, 956).
17 CIL III 8240 (2./3. Jh. n. Chr.); vgl. Spomenik 71, 1931, 326. Siehe auch dazu A. Mócsy,

Gesellschaft und Romanisation, S. 87 mit Anm. 60.
18 Zu ihm siehe PIR2 F 580; E. Groag, RE VII.1, 1910, Sp. 357-359 Nr. 72-73; S.E. Stout, The

Governors of Moesia, Diss., Princeton 1911, S. 38 Nr. 49; G. Barbieri, L’albo senatorio da Settimio
Severo a Carino, Rom 1952, S. 63-64 Nr. 256; A. Degrassi, I fasti consolari dell’impero romano dal
30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Rom 1952, S. 62; M. Rostovtzeff, The Social and Economic
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berichtet wird, stand er zur Zeit seiner Unmündigkeit unter der
Vormundschaft eines Freigelassenen seiner Mutter (libertus maternus)
namens Alcimus. Aus der gleichen Ulpianstelle, die in die Regierungszeit des
Caracalla datiert, geht hervor, dass er während der Regierungszeit des
Septimius Severus (193-211) zumindest die Quaestur bekleidete19. Eine
stadtrömische Grabinschrift, die Furius Octavianus Furiae L. f. Caeciliae
matri piissimae errichtet hat, informiert uns, dass er das Amt des consul
(wohl vor 217 n. Chr.) sowie jenes des pontifex erhielt20. Im Jahr 223 n. Chr.
wird er unter den patroni cc(larissimi) vv(iri) von Canusium genannt21. Die
weitere Tätigkeit des Senators ist durch die Inschriften seiner Sklaven bzw.
Freigelassenen bekannt. Die relevanten Texte stammen nicht nur aus
Ulpiana, sondern auch aus dem Gebiet, in dem der Großgrundbesitz der
Furii lag. Eine Inschrift aus Ulpiana überliefert, dass die procc(uratores) des
c(larissimus) vir C. Furius Octavianus, Furius Alcimus und Pontius Uranius
bzw. V[a]ranus den Tempel der Fortuna aeter[n]a domus Furianae aus den
Mitteln des Octavianus (pecunia Octavianin[a]) erbaut hatten22. Ohne
                              
History, S. 246 und 642 Anm. 81; A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 31-33 und 87;
J. Šašel, Dardania, S. 587-589 = idem, Opera Selecta, S. 152-154; L. Schumacher,
Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der vier hohen römischen Priesterkollegien im
Zeitalter der Antonine und der Severer (96-235 n. Chr.), Diss., Mainz 1973, S. 38-39 Nr. 89;
P.M. Leunissen, Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180-
-235 n. Chr.). Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Elite im römischen
Kaiserreich, Amsterdam 1989, S. 86-87, 169 Anm. 170 und 363. M. Żyromski, The Elite, S. 104;
J. Rüpke, A. Glock, Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale
Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der
Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., 2: Biographien, Stuttgart 2005, S. 1010-1011 Nr. 1788;
J. Nicols, Civic Patronage in the Roman Empire, Leiden 2014, S. 294. Für weitere Quellenangaben
siehe unten.

19 Th. Mommsen (Hg.), De officio praetoris tutelari, Fragmenta Vaticani, 220 S. 69: memini
itaque me suadente Alcimum libertum Furi Octaviani clarissimi viri praetorem in cura retinuisse,
cum tutelam eius administrasset necessariusque ad res gerendas videretur; nam et liberti materni in
pari sunt condicione. Vgl. unten Anm. 23.

20 CIL VI 1423 + add. p. 3141, 3805, 4696; ILS 1169: Furiae L. f. Caeciliae matri piissimae Furius
Octavianus co(n)s(ul) pontif(ex) fil(ius). Vgl. hierzu A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation,
S. 31; L. Schumacher, Prosopographische Untersuchungen, S. 241 und 405; M. Šašel Kos, Draco
and the Survival of the Serpent Cult in the Central Balkans, Tyche 6, 1991, S. 189 Anm. 31.

21 CIL IX 338; CIL XI 250 2d; ILS 6121. Vgl. A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 32
und 87; P.M. Leunissen, Konsuln, S. 167 Anm. 170. Für weitere Literatur über die Inschrift siehe
Ann.épigr. 1988, 351; Ann.épigr. 1990, 199; Ann.épigr. 1995, 343; Ann.épigr. 1998, 253; Ann.épigr.
2000, 359; Ann.épigr. 2003, 104, 358. Über das Verhältnis der weiteren Personen, die in derselben
Inschrift als patroni von Canusium erwähnt werden, mit Moesia siehe J. Nicols, Civic Patronage,
305-306.

22 CIL III 8169; A. v. Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler, S. 28-29 Nr. 35; ILS 1170
(+ add. p. CLXXIV); ILJug 1415. Vgl. A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 32 und 87;
J. Šašel, Dardania, S. 589 = idem, Opera Selecta, S. 154.
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weitere Bedenken kann man hier in Furius Alcimus den oben genannten
Alcimus, Adressat des responsum Ulpians, erkennen, während Pontius
Uranius wohl ein Freigelassener des M. Pontius Varanus Sabinus war23. Am
Fuss des Scardusgebirges (Usje) wurde Florentia, Tochter des Anicetus und
serva vilica des c(larissimus) v(ir) Furius Octavianus zusammen mit ihren
Geschwistern, Eutychius and Potamilla, begraben24. Aus dem Territorium
von Scupi (Vlahčane) stammt ebenfalls ein Votivaltar, den ein gewisser
Epitynchnanus, s(ervus) [F]uri Octavi[ani], Iovi et Iunoni et Dracconi et
Draccenae et Alexandro geweiht hatte (2./3. Jh. n. Chr.)25.

Die domus Furiana überlebte bis zum Anfang des 4. Jh. n. Chr.: in einer
stadtrömischen Inschrift, die auf den 21. April 308 n.Chr. datiert, wird unter
Maxentius ein c(larissimus) v(ir) Furius Octavianus als cur(ator) aed(ium)
sacr(arum) erwähnt26. Derselbe Mann ist unlängst durch eine weitere
                              

23 Vgl. oben Anm. 19. Zu Furius Alcimus siehe PIR2 F 572; vgl. A. Mócsy, Gesellschaft und
Romanisation, S. 32 und 87; idem, Pannonia and Upper Moesia, S. 241 und 263. Zu Pontius
Uranius bzw. Varanus, A. v. Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler, S. 27; O. Weinreich,
Alexandros der Lügenprophet und seine Stellung in der Religiosität des II. Jahrhunderts n. Chr.,
[in:] Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für
Pädagogik 47, 1921, S. 144 = idem, Ausgewählte Schriften, I, Amsterdam 1969, S. 541-542;
A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 32 und 87; G. Migliorati, Iscrizioni, S. 261, hat jedoch
mit Recht darauf hingewiesen, dass der Name auch als Pontius V[ar]anus zu lesen sein könnte.

24 Spomenik 98, 1941-1948, 450; IMS VI 28. Dazu A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation,
S. 87; J. Šašel, Dardania, S. 588-589 = idem, Opera Selecta, S. 153-154.

25 CIL III 8238; A. v. Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler, S. 38 Nr. 44; ILS 4080; IMS VI
10. Zur Inschrift siehe auch E. Groag, Alexander in einer Inschrift des 3. Jahrhunderts n. Chr., [in:]
Wiener Eranos. Zur Fünfzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Graz
1909, Wien 1909, S. 251-255; idem, RE VII.1, 1910, Sp. 357-358 Nr. 72; O. Weinreich, Alexandros,
S. 136, 143 und 149 = idem, Ausgewählte Schriften, S. 530, 540-541 und 548-549;
A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 32 mit Anm. 26 und S. 87 mit Anm. 58; J. Šašel,
Dardania, S. 589 = idem, Opera Selecta, S. 154. Ein grundlegender Kommentar der Inschrift ist
M. Šašel Kos, Draco, S. 183-192 bes. 186-190 (SEG XLI 577) und A. Rizakis, J. Touratsoglou,
Λατρεῖες στὴν Ἄνω Μακεδονία. Παράδοση καὶ νεωτερισμοί, Ancient Macedonia 6, 1996 [1999],
S. 955-959, zu verdanken. Vgl. auch J. Gagé, Alexandre le Grand en Macédoine dans la Ière moitié
du IIIe siècle ap. J.-C., Historia 24, 1975, S. 12; E.K. Sverkos, Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἄνω
Μακεδονίας τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων (πολιτικὴ ὀργάνωση, κοινωνία, ἀνθρωπωνυμία), Thessaloniki
2000, S. 131 Anm. 568; K.G. Chatzinikolaou, Οἱ λατρεῖες τῶν Θεῶν καὶ τῶν Ἡρώων στὴν Ἄνω
Μακεδονία κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Ὀρεστίδα, Λυγκηστίδα), Thessaloniki 2011,
S. 165; M. Šašel-Kos, A Glimpse into Stonecutters’ Workshops in Scupi, Upper Moesia, [in:]
A. Donati, G. Poma (Hg.), L’officina epigrafica romana in ricordo di Giancarlo Susini, Epigrafia
e antichità 30, Faenza 2012, S. 511-512. In der neueren Forschung (siehe dazu G. Barbieri, L’albo
senatorio, S. 595-596 Nr. 256a und S. Düll, Die Götterkulte Nordmakedoniens in römischer Zeit.
Eine kultische und typologische Untersuchung anhand epigraphischer, numismatischer und
archäologischer Denkmäler (Münchener Archäologische Studien VII), München 1977, S. 138 und
S. 362 Nr. 176) wird der Name des Herrn von Epitynchanus als Furius Octavius gelesen.

26 CIL VI 33856 (+ p. 3896) = ILS 8935. Ph. Bruggisser, Constantin aux rostres, [in:]
G. Bonamente, Fr. Paschoud (Hg.), Historiae Augustae Colloquium Perusinum, Bari 2002, S. 81-86
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stadtrömische Inschrift bekannt geworden, die in einem Manuskript des 15.
Jh. überliefert wird27.

***

Furii begegnen auch in der Provinz Makedonien. Die meisten sind in
griechischen Inschriften aus Herakleia Lynkestis, Thessaloniki und Beroia
bezeugt und gehörten zu jenen römischen gentes, die sich in der Provinz
niedergelassen haben28. Von besonderem Interesse für unser Thema sind
jedoch zwei Inschriften, die aus dem Territorium von Philippi stammen. Die
erste ist von Léon Heuzey verbaut in der Türschwelle der Kirche von Hagios
Athanasios im Dorf Doxato („dans la mur de l’église”) gefunden worden29.
Der letzte, der die Inschrift in deutlich schlechterem Zustand und zwar
„à côté de l’église” gesehen hat, ist Paul Collart; ihm verdanken wir auch die
Abbildung des Denkmals, die zeigt, dass nur der rechte Teil des Textes
erhalten ist30; seither ist die Inschrift verschollen. Text der Inschrift,
wie zuletzt von Peter Pilhofer publiziert, lautet wie folgt: M(arcus) Varinius |
M. l. Celer sibi |et Variniae Ma|ritae uxori et Pri||migeniae et Pyral|idi fili(i)s
et genero | [C. bzw. F]urio Alcimo vivos f(aciendum) c(uravit) 

31.
                              
(Ann.épigr. 2002, 148). Zur Person siehe auch A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 87 mit
Anm. 64; A.H. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire. I.
A.D. 260-395, Cambridge etc. 1971, S. 638. Vgl. Chr. Settipani, Continuité gentilice, S. 144 Anm. 3.

27 J. Carbonell Manils, Inscriptiones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas
(Girona, arxiu de la Catedral, Ms 69 de Pere Miquel Carbonell), Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 194, 2015, S. 264-265 Nr. 9.

28 In Makedonien werden mit dem gentilicium Furius 23 Personen erwähnt; A.B. Tataki, The
Roman Presence, S. 237-238 Nr. 236 (17 Personen) + P.M. Nigdelis, Ἐπιγραφικὰ Θεσσαλονίκεια,
S. 279-282 Nr. 4 (SEG LVI 781; Ann.épigr. 2006, 1296; IG X 2.1 Suppl. 1423. Vgl. P.M. Nigdelis,
Μιὰ προσωπογραφία, S. 33 Nr. 236); P.O. Juhel, P.M. Nigdelis, Un Danois en Macédoine à la fin
du 19e siècle. Karl Frederik Kinch et ses notes épigraphiques, Μακεδονικὰ Ἐπιγραφικά 1,
Thessaloniki 2015, S. 78-79 Nr. 26; D. Makropoulou, P.M. Nigdelis, Νέες ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸ Δυτικὸ
Νεκροταφεῖο στὸ Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, [in:] P.M. Nigdelis (Hg.), Ἐπιγραφικὰ
Θεσσαλονίκεια. Συμβολὴ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἱστορία τῆς ἀρχαίας Θεσσαλονίκης ΙΙ,
Μακεδονικὰ Ἐπιγραφικά 3, Thessaloniki 2015, S. 8-13 Nr. 5 (= IG X 2.1 Suppl. 1401); P.M.
Nigdelis, Νέες ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ ρωμαϊκὴ Θεσσαλονίκη, [in:] ibidem, S. 88-89
Nr. 7 (= ΙG X 2.1 Suppl. 1408); L. Acheirala, Ph. Lyrou, P.M. Νigdelis, Νέες ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς
ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς τοῦ ΜΕΤΡΟ, [in:] ibidem, S. 158-160 Nr. 14 (= ΙG X 2.1 Suppl. 1135).

29 L. Heuzey, H. Daumet, Mission archéologique de Macédoine, Paris 1876, S. 135 Nr. 63.
30 P. Collart, Monuments thraces de la région de Philippes, [in:] Serta Kazaroviana. Com-

mentationes gratulatoriae Gabrielo Kazarov septuagenario oblatae A.D. XVII. Kal. Nov.
MCMXLIV (BIAB 16), Serdicae 1950, S. 8-9 Nr. 1: „L’inscription, déja publiée, n’est plus qu’en
partie lisible”.

31 I.Philippi2 440 (mit weiterer Literatur).
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Dem Text zufolge hat der Freigelassene Marcus Varinius Celer zu
Lebzeiten das Grabmonument für sich selbst, seine Frau Varinia Marita,
seine Töchtern Primigenia und Pyralis sowie seinen Schwiegersohn [C]urius
bzw. [F]urius Alcimus anfertigen lassen. Heuzey datierte die Inschrift auf
Grund der guten Qualität des Reliefs sowie der Benutzung der alten
Orthographie in das 1. Jh. n. Chr., und ihm schloß sich die Forschung an32.
Wie die Zeichnung von Heuzey zeigt, fehlt von dem Gentiliz der in Z. 7
erwähnten Person nur der erste Buchstabe. Heuzey ergänzte es als [C]urius
bzw. [F]urius, während Collart mit Recht die Lesung Furius präferierte33. Wie
gesagt, ist das gentilicium Furius durch zahlreiche Inschriften in Makedonien
dokumentiert34, während das gentilicium Curius nur vereinzelt und in
Makedonien überhaupt nicht begegnet35.

Obwohl eine spätere Chronologie des Grabmonuments der Familie des
Freigelassenen M(arcus) Varinius Celer nicht ausgeschlossen werden kann,
ist dennoch die Identifizierung des in Philippi begrabenen Furius Alcimus
mit dem gleichnamigen libertus maternus des Furius Octavianus
auszuschließen. Das cognomen Alcimus, das beide Personen tragen, könnte
jedoch meiner Meinung nach als ein – sicherlich indirektes – Indiz für die
innerhalb der Familie der Furii samt Sklaven und Freigelassenen bestehende
Namenstradition betrachtet werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient eine zweite Inschrift, die aus dem
Heiligtum des Heros Aulonites in Kipia bei Kavala stammt. Der Text, der auf

                              
32 L. Heuzey, H. Daumet, Mission archéologique, S. 135 Nr. 63: „L’excellente exécution du bas-

relief qui accompagne l’épitaphe, la forme d’orthographe ancienne vivos pour vivus, qui n’est
qu’une variante d’écriture, assignent pour date au monument de Varinius le premier siècle de
notre ère...”.

33 Die Person wird als Furius Alcimus bei LGPN IV, s.v. (12) sowie auch bei A.B. Tataki, The
Roman Presence, S. 237 Nr. 236 (14) registriert.

34 Nach O. Salomies, Three Notes on Roman Nomina, Arctos 32, 1998, S. 215-216, gehört der
Name Furius zu „Group F: Nomina in approximately 80-100 different collections, publications etc.”.

35 Zur Verbreitung des gentilicium Curius im griechischen Osten siehe IvO 118 [vgl.
S.B. Zoumbaki, Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt
und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 32, Athen 2001, S. 312
Nr. K92; A.D. Rizakis, S.B. Zoumbaki (with the collaboration of M. Kantirea), Roman Peloponnese
I. Roman Personal Names in their Social Context, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 31, Athen 2001, S. 476
Nr. 175]: Μ. Κούριο[ς - - - -] (Olympia, 241 n. Chr.); SEG III 421 (+ SEG XXVI 525): Π. Κούριος
[- - - -]ων (Hyettos, 2. Jh. n. Chr.); I.Perge 314: Λού̣κιος Κού̣ρ̣ι ̣ο̣ς̣ Μα̣ξι ̣μ ̣ιανὸς Ἀ ̣ν̣α̣τ ̣[όλιος] (Perge,
200-250 n. Chr.). Der Name wird von O. Salomies, Three Notes, S. 214 und 216 in der Group C
(„Nomina in 31-40 different collections, publications etc.”) aufgelistet. Zu seiner Verbreitung in
den westlichen Provinzen siehe G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz
Dalmatia, Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge, 4, Heidelberg 1969, S. 80; B. Lörincz,
Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum, II: Cabalicius-Ixus, Wien 1999, S. 88.



ELIAS SVERKOS, GESCHÄFTSMÄNNER ZWISCHEN MAKEDONIEN UND MOESIA SUPERIOR

215

einem überdimensionalen Altar eingemeißelt wurde, wurde unlängst von
Cédriz Brélaz folgendermaßen ediert: [D(ecimus) Furi]us D(ecimi) · f(ilius) |
S[er]g(ia) Octavius · Se|c ̣undus · Curib(us) · Sab(inis) mil(es) coh(ortis) | Χ ̣ ·
urb(anae) · translat(us) · in coh(ortem) · VI · pr(aetoriam) · || sing(ularis) ·
trib(uni) · benef(iciarius) · trib(uni) · sing(ularis) · pr(aefecti) · | praet(orio) ·
optio in · centur(ia) · signif(er) · | fisci curat(or) · cornicul(arius) · trib(uni) · |
evoc(atus) · Aug(usti) (centurio) leg(ionis) · X Fretensis | donis don(atus) · ab
· divo Hadriano || ob bell(um) · Iudaicum · corona · au|rea · torquib(us)·
armillis phaler(is) · | et ab eodem promotus success(ione) | in leg(ionem)
primam Italic(am) · primipil(us) leg(ionis) · | eiusdem adlectus · decurio in ·
|| colonis et ornam(entis) · II viralib(us) ḥo ̣ṇ(oratus) A ̣c̣tiae Nicopoli et Ulpia
vacat | [ca. 5].PDD36.

Die Gattung der Inschrift bleibt unsicher. Allerdings gestattet ihre
Provenienz aus dem Heiligtum des Heros Aulonites die Vermutung, dass es
sich um eine Weihung handelt. Der Name der Dedikanten lässt sich dank
einer stadtrömischen Inschrift des 2. Jh. n. Chr., nach deren Text der
evocatus Aug(usti) D(ecimus) Furius Octavius Secundus ein Grabmonument
für seinen Sklaven Euphrosynus errichtete, vollständig rekonstruieren37.

In dem titulus werden nicht nur die zahlreichen militärischen Ämter des
aus Cures Sabini stammenden D. Furius Octavius Secundus präzise
aufgelistet, sondern auch die Privilegien, die er von zwei Kolonien erhalten
hat. Wie der Text berichtet, begann er seine Militärkarriere mit der
Rekrutierung in die städtrömische cohors X urbana und beendete sie als
primipilus der legio I Italica, die in Novae (Moesia Inferior) stationiert war38.
Falls er mit dem oben erwähnten evocatus Augusti in Rom zu identifizieren
ist, dann hat er diesen Rang in Rom erreicht, bevor er zum centurio legionis
X Fretensis befördert wurde, mit welcher er an der Bekämpfung des Bar-
Kokhba Aufstandes (132-136 n. Chr.) teilnahm und daher die dona militaria

                              
36 CIPh II.1 S. 206-210 Nr. 78; vgl. I. Philippi2 617 (mit weiterer Literatur).
37 A. Ferrua, Antiche iscrizioni inedite di Roma. Vigna Codini e Vibia, Bullettino della

Commissione Archaeologica Comunale di Roma 82, 1970-1971 (1975), S. 72 Nr. 3 (Ann.épigr.
1975, 23), der die Verbindung der hier erwähnten Person sowohl mit dem aus Philippi
stammenden Soldaten D. Furius D. f. Volt. Octavius Octavianus als auch mit dem Senator
C. Furius Octavianus vorschlägt. Die Inschrift wird von Solin in die erste Hälfte des 3. Jh. n. Chr.
datiert: H. Solin, Die stadtrömischen Sklavennamen, S. 315; idem, Die griechischen Personennamen
in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York 20032, S. 469.

38 Hierzu M. Absil, Legio I Italica, [in:] Y. Le Bohec (avec la collaboration de Catherine Wolff)
[Hg.], Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes de congrès de Lyon (17-19 septembre
1998), Collection du Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines, Nouvelle série, 20, Lyon 2000,
S. 227-238.
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von Kaiser Hadrian erhielt39. Aus der Bezeichnung des Kaisers als divus geht
hervor, dass die Inschrift nach dessen Tod (138 n. Chr.) zu datieren ist.

Was allerdings in dieser cursus-Inschrift nicht erwähnt wird, ist jegliche
Beziehung des D. Furius Octavius Secundus zu der Kolonie von Philippi, sei
es als Ort, in dem er in einer amtlichen Funktion stationiert war, sei es als
Ort, in dem er sich nach seiner Entlassung niederliess40. Dafür ist in einer
stadtrömischen Grabinschrift aus der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. der
aus Philippi stammenden Soldat D(ecimus) Furius D(ecimi) f(ilius)
Vol(tinia) Octavius Octavianus belegt, der ein Grabmonument für seine
Eltern errichtete41. Zweifelsfrei gehörte die hier zitierte Person entweder
zur direkten Nachkommenschaft des D. Furius Octavius Secundus oder zur
Nachkommenschaft eines seiner Freigelassenen. Obwohl offenbar die Familie
des Soldaten D. Furius Octavius Octavianus einen engen Kontakt mit Rom
hielt, weist die Angabe der Tribus Voltinia, in der er eingeschrieben war,
eindeutig auf ihre Herkunft aus Philippi hin42.

Während jegliches Indiz über das Verhältnis des D. Furius Octavius
Secundus zur colonia Augusta Iulia Philippiensis fehlt, wird im Text
angeführt, dass er in zwei weiteren Kolonien zum decurio ernannt und mit
den Insignien (ornamenta) eines Duumvir geehrt wurde. Bei der ersten
Gemeinde handelt es sich um Actia Nikopolis in Epirus. Obwohl die von
Augustus nach der Schlacht bei Aktion gegründete Stadt in den literarischen
Quellen meist als civitas libera erwähnt wird, passt jedoch ihre Nennung hier
als colonia zu jenen bei Plinius und Tacitus, bei denen Actia Nikopolis mit
dieser Bezeichnung erwähnt wird43. Dagegen ist die Identifizierung der
zweiten Gemeinde problematisch. Am Ende der Zeile 16 steht nur das Wort
Ulpia (und danach vacat), was von der neueren Forschung als Ulpia[e
Sarmizegethusae], Ulpia(no) bzw. Ulpia[e] Oesc(ensium) ergänzt wird44.
Leider ist die Ergänzung der Zeile 17, die wahrscheinlich zu der Lösung

                              
39 I. Philippi2 S. 770 (Kommentar zu Z. 8); CIPh II.1, S. 208. Siehe auch dazu  M. Mor, The

Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132-136 CE., The Brill Reference Library of Judaism
50, Leiden-Boston 2016, 290-293.

40 CIPh II.1 p. 210.
41 CIL VI 3597; I. Philippi2 758. Vgl. CIPh II.1 396 App. 4 Nr. 11 (mit weiterer Literatur).
42 CIPh II 1 p. 210.
43 Plin. N.H. IV 1.5; Tac. Ann. V 10.4. Siehe dazu L. Ruscu, Actia Nicopolis, Zeitschrift für

Papyrologie und Epigraphik 157, 2006, 247-255 (Ann.épigr. 2006, 1352; SEG LVI 665); vgl. D.C.
Samsaris, Ἡ Ἀκτία Νικόπολη καὶ ἡ «χώρα» της (νότια Ἤπειρος – Ἀκαρνανία). Ἱστορικογεωγραφικὴ
καὶ ἐπιγραφικὴ συμβολή, Thessaloniki 1994, S. 14-15. Dr. K. Zachos hat mich informiert, dass auf
einer neu gefundenen Inschrift aus Nikopolis das Amt eines Ädils erwähnt wird.

44 CIPh II.1 S. 209-210.
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dieses Problems beigetragen hätte, ebenfalls strittig45. Fest steht, dass das
Wort Ulpia, wenn es zum Beinamen einer colonia gehören würde46, im
Ablativ und nicht im Nominativ stehen müßte, was wiederum die
Interpretation des Wortes als abgekürzte Form des Namens einer Stadt
unterstützt. Für die These, dass es sich hier um eine „dénomination abusive”
des municipium Ulpianum als colonia handeln könnte, fehlen weitere
epigraphische Parallelen47. Wie bekannt, erscheint Ulpiana in den Inschriften
entweder als municipium oder als r(es) p(ublica) Ulp(iana) 

48.

***

Aus dem bisher bekannten Quellenmaterial ergibt sich keine genaue
Information zum Verhältnis der in Philippi bezeugten Furii zu der
senatorischen Familie des C(aius) Furius Octavianus. Was den letzten
betrifft, so hat er allem Anschein nach das Gentile von seiner Mutter
übernommen, und in den Inschriften wird er mit der abgekürzten Form
seines Namens genannt49. Nach Mócsy könnte das cognomen Octavianus
von dem Suffektkonsul des Jahres 131 n. Chr. Pontius Octavianus in die
Familie der Furii gelangt sein50. Allerdings kann man die Vermutung, dass
das cognomen bloß daher rührte, dass sein Träger der Sohn eines Octavius
war, m.E. nicht ausschließen51. Abgesehen davon ist es kein Zufall, dass der

                              
45 Die von C. Brélaz am Ende der Zeile 17 vorgeschlagene Ergänzung [l(oco)] ḍ(ato) p(ublice)

d(ecreto) d(ecurionun) scheint mir sehr wahrscheinlich zu sein (CIPh II.1 S. 208).
46 Br. Galsterer-Kröll, Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum,

Epigraphische Studien 9, 1972, 76-77.
47 CIPh II.1 S. 210.
48 B. Saria, RE IX.1, 1961, Sp. 564-567; A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 31-33,

nach dem „die Auflösung Ulpianensis oder Ulpianensium möglich ist”; M. Mircović, Moesia
Superior, S. 60-62; Fl. Matei-Popescu, Τropaeum Traiani, [in:] I. Piso, R. Varga (Hg.), Trajan und
seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29 September-2 October 2013, Cluj-Napoca 2014, S. 208
mit Anm. 20-21. Zur Verwendung des Terminus res publica statt municipium siehe E. Lyasse,
L’utilisation des termes res publica dans le quotidien institutionnel des cités. Vocabulaire politique
romaine et réalités locales, [in:] Cl. Berrendonner (Hg.) Le quotidien municipal dans l’Occident
romain, Clermont-Ferrand 2008, S. 187-202.

49 E. Groag, Alexander, S. 253; E. Groag, RE VII.1, 1910, Sp. 358 Nr. 73. Für ähnliche Beispiele
siehe M. Boudreau Flory, Where Women Precede Men: Factors Influencing the Order of Names in
Roman Epitaphs, The Classical Journal 79, 1984, S. 221-222; O. Salomies, Adoptive and
Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire, Commentationes Humanarum Litterarum 97,
Helsinki 1992, S. 17-18.

50 A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation, S. 87.
51 O. Weinreich, Alexandros, S. 144 = idem, Ausgewählte Schriften, S. 541.
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Name Octavius bzw. Octavianus – wie wahrscheinlich auch Alcimus – eine
besondere Rolle in der Familientradition der hier besprochenen Personen
spielte. In diesem Rahmen könnte man durchaus die Hypothese aufstellen,
dass die in Philippi bezeugten Furii zu den Vorfahren des Senators C. Furius
Octavianus gehören könnten. Die Familie des D. Furius Octavius Secundus
unterhielt im 2. Jh. n. Chr. stets enge Beziehungen zu der Hauptstadt:
er selbst hat seine Karriere in Rom begonnen, und sein Sklave Euphrosynus
wurde dort bestattet52. In Rom sind wahrscheinlich auch die Eltern des miles
D. Furius Octavius Octavianus begraben53. Darüber hinaus dehnten sich die
Ländereinen des clarissimus vir C. Furius Octavianus bis etwa zu den
Grenzen der Provinz Makedonien aus54.

Hierbei ist zu bemerken, dass auf den beiden ansae des Rahmens der
Schrifttafel des oben erwähnten und leider heute verschollenen Epistyls, das
zum Fortunatempel in Ulpiana gehörte und uns allein durch eine Abschrift
von Noe Morten bekannt ist, verteilt das Wort Amphilochii eingraviert ist55.
Nach von Premerstein und Vulić sei „das in den beiden Ansae stehende
Amphilochii [...] jedenfalls das Signum des C. Furius Octavianus, etwa
abgeleitet von dem Namen der epirotischen Landschaft Amphilochia, zu der
die domus Furiana irgend welche Beziehungen haben mochte”, während
Kajanto nicht die Ansicht ausschließt, dass der Plural Amphilochii das signum
der beiden Dedikanten Furius Alcimus und Pontius Uranius bzw. Varanus
war56. Nun gehörte Amphilochia aber zum Territorium der Stadt Actia
Nikopolis57, die auch den D. Furius Octavius Secundus mit der Aufnahme in
den ordo decurionum und die ornamenta duumviralia geehrt hat58.
                              

52 Siehe oben Anm. 36-37.
53 Siehe oben Anm. 41.
54 F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l’époque romaine, BCH Suppl. XVI, Athen-Paris

1988, S. 85-87; M. Mircović, Moesia Superior, S. 7.
55 Siehe oben Anm. 22.
56 A. v. Premerstein, N. Vulić, Antike Denkmäler, S. 29; E. Groag, Alexander, S. 157; I. Kajanto,

Supernomina, A Study in Latin Epigraphy, Commentationes Humanarum Litterarum 40, Helsinki
1967, S. 70: „it is thus not impossible that Amphilochii was nom. pl., the common signum of the
two dedicators”. Nach O. Weinreich, Alexandros, S. 144 = idem, Ausgewählte Schriften, S. 541-
-542, sind die Amphilochii „ein Kultverein der familia Octaviana, der seinen Namen nach der
Verehrung des Heros Amphilochos führt”. Vgl. J. Šašel, Dardania, S. 588 Anm. 6 und 594 = idem,
Opera Selecta, S. 153 und 159.

57 Über das Territorium von Actia Nikopolis siehe D.C. Samsaris, Ἡ Ἀκτία Νικόπολη, S. 23-25,
30, 121-123.

58 Aus weiteren epigraphischen Zeugnissen geht hervor, dass die Bürger von Nikopolis, wie
auch jene von Cures in die Tribus Sergia eingeschrieben waren; siehe dazu J.W. Kubitschek,
Imperium Romanum tributim discriptum, Prag-Wien-Leipzig 1889, S. 55 und 246; L. Ruscu, Actia
Nicopolis, S. 253-254.
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Leider ist die weitere Karriere des in Philippi bezeugten D. Furius
Octavius Secundus nicht bekannt. Die Funktion des primipilus, mit
welchem er seine militärische Karriere wohl beendete, dürfte ihm gute
Aufstiegsmöglichkeiten in eine ritterliche Laufbahn eröffnet haben59. Seine
mit hohen Geldspenden verbundene Wohltätigkeit in beiden Kolonien läßt
mit Sicherheit auf eine gute wirtschaftliche Lage schließen. Der Reichtum der
Familie des im 3. Jh. bezeugten C. Furius Octavianus stammt sowohl aus
Grund und Boden als auch – worauf unter anderem die Weihung an das
Schlangenpaar (Dracco et Draccenna) hinweist – aus dem Besitz oder
der Pacht von metalla 

60. Weiterhin liegt in der Nähe des am Fuß des
Pangaiongebirges liegenden Heiligtums des Heros Aulonites, von welchem
die cursus-Inschrift des D. Furius Octavius Secundus stammt, ein Steinbruch,
und die metalla von Pangaion sind bekannt61. In diesem Rahmen kommt die
Frage auf, ob der Aufenhalt bzw. die Präsenz des D. Furius Octavius
Secundus in Philippi wirtschaftlich bedingt war und mit den Minen bzw.
Steinbrüchen zusammenhängen könnte. Trifft diese Hypothese zu, dann
hat er, als Vorfahre der senatorischen Familie des C. Furius Octavianus,
die Voraussetzungen für den Reichtum der domus Furiana und ihre adlectio
in senatum vorbereitet.

Wie Inschriften aus Ulpiana nahelegen, sind die Furii durch Heirat in den
Besitz des wohl ursprünglich den Pontii gehörenden Gutes gelangt. Die
Pontii – wie das Beispiel des Pontius Uranius bzw. Varanus zeigte – lebten
innerhalb der domus Furiana mindestens durch ihre Sklaven bzw.
Freigelassenen weiter. Ob nun der am Beginn dieses Aufsatzes erwähnte
conductor Gamicus, der wohl ein kleiner Dienstleister in metalla war62, und
– wie aus anderen Beispielen hervorgeht – dessen Präsenz in mehreren
Provinzen sich durch seine Geschäftserfahrung erklären lässt63, den Pontii
                              

59 Siehe dazu B. Dobson, The Primipilares in Army and Society, [in:] G. Alföldy, B. Dobson,
W. Eck (Hg.), Kaiser, Heer und Gesellschaft, S. 139-152.

60 Siehe oben Anm. 25.
61 Siehe dazu Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Archaeologikon Deltion 24 (1969) [1970] Chron.

B2, 349; A. Koukouvou, Λίθον λατομεῖν. Ἀπὸ τὰ λατομεῖα τῶν Ἀσωμάτων Βεροίας στὰ
οἰκοδομήματα τῶν Μακεδόνων βασιλέων. Μελέτη γιὰ τὴν ἐξόρυξη τοῦ πωρολίθου στὴν
Ἀρχαιότητα, Thessaloniki 2012, S. 63.

62 Vgl. A.M. Hirt, Imperial Mines, S. 288 Anm. 164: „Whether a Gamicus documented in
a Latin inscription from Haghio Pneuma near the iron mines of Monoekos, on the edge of the
territory of Philippi in Macedonia, was a full-blown conductor ferrariarum, or simply a small-scale
contractor of services within the iron mines there, is not clarified by his inscription. His socio-legal
status as a freedman might suggest the latter”.

63 Ein charakteristisches Beispiel ist der oben erwähnten C(aius) Iulius Agathopus, der sowohl
in Pannonia Inferior (siehe Anm. 6) als auch in Dalmatia (Ljubija; ILJug 779; J. Fitz, Die
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oder doch den Furii diente, lässt sich zwar nicht eindeutig beantworten, doch
hat uns den Ausgangspunkt zu einer – wie ich hoffe  – überzeugenden
Darstellung zweier Familien zwischen Makedonien und Moesia Superior
geliefert.

BUSINESSMEN BETWEEN MACEDONIA AND MOESIA SUPERIOR

Summary

On the basis of the funerary inscription of a conductor named Gamicus, which
was found in Hagio Pnevma (territorium of the Roman colony of Philippi), the
relations of certain families between Macedonia, Moesia Superior and probably
Epirus are examined. Gamicus seems to belong to the senatorial family of Pontii;
they are attested in the inscriptions from Ulpiana and its region and were even
related by marriage with another senatorial family, i.e. the Furii. Both families owed
their social position to the exploitation of mines. Apart from the well known senator
C. Furius Octavianus and his mother Furia Caecilia, the activity of the domus
Furiana is known by the presence of its vilici and servi. Epigraphical testimonies
show that the large estates of the Furii as well as the Pontii were situated in the
southern part of Ulpiana and in the northwestern part of Scupi.

Although the gentilicium Furius is widespread in the province of Macedonia, of
particular interest to our subject, however, seem to be two inscriptions from the
territorium of the Roman colony of Philippi. The first one is the epitaph erected by
M. Varinius M. l. Celer for himself, his wife Varinia Marita, his daughters
Primigenia and Pyralis as well as his son-in-law Furius Alcimus. Τhe second
inscription (probably a dedication) lists the military offices of D. Furius Octavius
Secundus, originally from Cures Sabini, as well as the privileges bestowed to him by
two colonies, Actia Nicopolis et Ulpia [...] The identification of Furius Alcimus with
the homonymous libertus maternus of Furius Octavianus, referred in a passage of
Ulpian, should be excluded. On the other hand, the presence of D. Furius Octavius
Secundus in Philippi may nevertheless be connected to the exploitation of mines and
quarries of this region. Furthermore, it is possible that he is an ancestor of C. Furius
Octavianus and the one who built up the wealth of the domus Furiana.

Additionally, it must be noted that C. Furius Octavianus or the liberti of domus
Furiana named Furius Alcimus and Pontius Varanus have probably the signum
Amphilochius; the geographical area of Amphilochia belongs to the territory of
                              
Verwaltung, S. 740-741 Nr. 745 [1]) bezeugt ist; siehe dazu, ibidem, S. 407-408, 711, 713;
A.M. Hirt, Imperial Mines, S. 136-137, 153, 239, 286, 288.
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Actia Nicopolis, where also D. Furius Octavius Secundus was honoured with
the admission into the ordo decurionum and with the grant of the ornamenta
duumviralia.
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