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Karte der Dschazira
Die Dschazira ("Insel") ersrreckr sich zwischen den groBren Fhissen Vorderasicns, dem Euphrar und dem Tigris, die in der OsttUrkei enrsprin
gen und - der Euphrar mir einem Bogen Uber Nordosrsyrien - den Irak durchqueren und nach ihrer Vereinigung im Scharr ai-Arab in den per
sisch-arabischen Golf munden. Nach der Deflnirion der mirrelalrerlichen Geographen und Hisroriker, die die geographische und kulrurelle Ein
heir der Dschazira betonen, lag ihr eigendicher Kern im heutigen Dreilandereck Siidosrrurkei. Nordomyrien. Nordirak zwischen Diyarbakir.
Raqqa und Mosul, den noch heure bedeurendsren Sradren der Region.
Kane: Nicole Schubbe
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Abb. II. Der 570 H. (1174-75) gepragre Kupferdirham des Arrukiden Fakhr ad-Din Kara Arslan von Him Kayfa bieter eines der eindrucks
vollsren MUnzporrrars dieser Zeir. Es zeigr den kuhnen Rirrer. der von 1144-1174 die am Oberen Tigris gelegene Sradr Hasankeyf und ihr
Umland regierte und sein Herrschaftsgebier bis hin zum Euphrar, nach Siirr und in das Tur Abdin erweirecre. wobei er Massaker an der chrisr
lichen Bevolkerung in Kauf nahm. Die fronrale Darsrellung beeindruckr durch die individuelle Gesralrung mit langen Haaren. Auf der rechten
Seire isr sie von einem Engel Hankierr. wahrend auf der linken Seire eine Kufi-lnschrifr mir dem ausgeschriebenen Darum 570 in fehlerhafrem
Arabisch verlaufr. Fakhr ad-Din Kara Arslan isr als gebildere und welroffene Personlichkeit bekannr. Er veranlassre die ersre Oberserzung der
syrischen Version der "Mareria medica" des Dioskurides ins Arabische. Der Gelehrre Usama ibn Munqidh. zuvor Berater am Hofc des Zangi
densulrans Nur ad-Din in Damaskus. war scin Gasr in Hisn Kayfa. wo er einige seiner BUcher schrieb.
Mtinzkabinett SPK, Sammlung Gurhrie 1876.
Foro: Reinhard Saczewski.
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Die Bilderwelten auf den Miinzen der Zangiden und Artukiden

Stefan Heidemann

Die Stadte im Vorderen Orient bluhten nach der
seldschukischen Eroberung und der Verdrangung noma
discher Vorherrschaft am Ende des 11. Jahrhunderts auf
(Heidemann 2002). Architektur und Kleinkunst erleb
ten dann im 12. Jahrhundert eine seit der fruhislami
schen Zeit nicht mehr gekannte Bliite sowohl hinsicht
lich der Bildsprache als auch des graphischen Einsatzes
von Schrifr. In der Geschichte des Geldes ist es selten,
dass Munzen in vollem Mage in die kunstlerische und
asthetische Enrwicklung der Zeit einbezogen werden. In
Nordmesopotamien geschah dies jedoch sogar in soleh
einem Mage, dass Munzen zu den Hauptzeugen der
kunsderischen Enrwicklung ihrer Zeit zahlen.

Das Geldsystem und der Beginn der
Kupfermiinzpdigung in Nordmesopotamien

Mehrere Faktoren, die zunachst nicht mit der kunsderi
schen Enrwicklung im Zusammenhang stehen, trugen
zur Enrwicklung eines asthetisch anspruchsvoUen Bild
programms auf Munzen bei. Dies sind die wirtschaft
lichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingun
gen: die verstarkte Nachfrage nach Kleingeld in den
prosperierenden Stadten, die erneute Einfuhrung von
Kupfer als Munzmetall, die ungewohnte GroBe dieser
Munzen, und das Geldsystem der Zeir. Die Gestaltung
von Munzen ist in der Regel konservativ, urn ihre Akzep
tanz beim Publikum zu erleichtern. Dies gilt besonders
fur das GroBgeld, die Gold- und Silbermunzen, deren
Werthaltigkeit im UmlaufVertrauen geniegen soUte. Flir
die regionalen Kleingeldzonen jedoch war eine prakti
kable Unterscheidung von Munzen benachbarter Zonen
und von gerade fur ungultig erklartem oder abgewerte
tem Kupferkleingeld norwendig. Dies fuhrte zu einer
Vielzahl von innovativen Gestaltungen.
Von erwa 850 bis 1150 hatre es mit wenigen Ausnahmen
so gut wie keine Kupferpragung mehr in den Stadten des
Vorderen Orients gegeben. Der ehemals guthaltige
Silberdirham des fruhen islamischen Reiches war im
Raum Syrien und Nordmesopmamien inzwischen so
stark mit Kupfer versetzt worden, dass er fast einer

Kupfermunze gleich kam. Die zeitgenossischen Quellen
nennen ihn daher 'Schwarzen Dirham (dirham aswad)'.
Seit der zweiten Halfte des 11. Jahrhunderts wurden fur
den Bedarf der wachsenden Stadte grogformatige
Kupfermunzen aus Byzanz in groGen Mengen nach
Nordsyrien und Nordmesopotamien importiert. Dieser
Import endete zwischen 1092 und 1118. Die byzanti
nischen MUnzen blieben aber in Nordsyrien und in den
Diyar Mudar, dem westlichen Teil Nordmesopotamiens,
bis in die 1180erJahre im Umlauf, in den Diyar Bakr und
in den Diyar Rabi'a, der nordlichen und ostlichen
Region von Nordmesopotamien, liefen sie sogar noch
Janger bis in die zwanziger Jahre des 13. Jahrhunderts
hinein urn.
Mit dem Beginn der Renaissance der Stadte und neuer
wirtschaftlicher Dynamik wurde im islamischen Herr
schaftsbereich in der Mitre des 12. Jahrhunderts eine
Reihe weitreichender Reformen im Geldwesen unter
nommen. Die ersten Kupferdirhams eigener Pragung
wurden im artukidischen FUrstentum von Mardin im
Jahr 542/1147-8 geschlagen. Das zweite bedeutende
artukidische Fiirstentum, das von Hisn Kayfa (heure
Hasankeyf), begann schon einige Jahre vor 55G/ IIG 1
mit der Pragung eigener Kupfermiinzen. 1m Jahr
555/11 GO setzte auch in Mosul unter den Zangiden eine
Grogkupferpragung ein. Flir das groBe Format (ca. 24
30mm), also die Groge des Gestaltungsraumes, waren
die byzantinischen Miinzen das Muster. Die Munzrei
hen der Artukiden und Zangiden sowie die anderer
Herrscherhauser aus seldschukischem MiJitaradel weisen
eine deudich von den umlaufenden byzantinischen
Kupfermunzen abweichende Gestaltung auf. Die neuen
KupfermUnzen wurden im Umlauf anders als die alten
byzantinischen Miinzen bewerter. Ein Teil der alten
Miinzen wurde mit Gegenstempeln versehen, um sie
erneur in Wert zu setzen. Die neuen Miinzen ersetzten in
den Diyar Bakr und den Diyar Rabi'a die Schwarzen
Dirhams im Umlauf. Sie wurden den Mlinzaufschriften
zufolge wie ihre schwarz-silbernen Vorganger dirhams
genannr. Mit der Einfiihrung eigener GroBkupfermiin
zen wurde auch das im byzantinischen Reich und in
Antiochia sowie im kreuzfahrerlichen Edessa praktizierte
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System einet in unregelma~igen Abstanden durch
gefilhrten Verrufung, Einziehung und Neuausgabe von
Miinzen iibernommen. Der Zweck eines so1chen
Systems lag in dem Erzielen eines fiskalischen Gewinns
beim Umtausch. Die Untetscheidbarkeit dieser Miinz
ausgaben voneinander erforderte ein vielfaltiges ikono
graphisches Repertoire. Moglicherweise spielre fur die
Ausbildung der reichen Ikonographie auch die Tarsache
eine Rolle, dass Kupfermiinzen als rechdich nicht voll
giiltige Geldersarzzeichen mit regionaler Beschrankung
eine Sonderstellung im islamischen Recht einnahmen
und bildliche Darstellungen und Abweichungen vom
Kanon der auf EdeimetallmLinzen iiblichen Aufschrifren
somit akzeptabel erschienen. Diese Faktoren bilden die
wirtschaftsgeschichdichen und verwaltungstechnischen
Voraussetzungen fLir die Rezeption byzantinisch-christ
licher und antiker ikonographischer Bildelemente auf
MLinzen sowie deren Weiterenrwicklung.
Die Texre aufden M unzen spiegeln die Herrschafrssttuk
turen in Nordmesoporamien wieder. Am Anfang der
1180er harte der Ayyubide Saladin in zwei Feldziigen die
Artukiden und die Zangiden unterworfen. Auf ihren
MLinzen finder sich daher in der Regel die gesamte
Herrschaftshierarchie wieder, die Namen der jeweiligen
zangidischen oder artukidischen Fiirsten, dann die der
Ayyubiden als Oberherren und der Name des abbasi
dischen Kalifen. Das Kalifar in Bagdad srellte nach wie
vor den staatsrechtlichen Rahmen des politischen
Geschehens von Agypten bis nach Zentralasien dar. Auf
den fruhen Miinzen aus Mosul wird dariiber hinaus auch
noch der zangidische Herrscher (atabek) als Vormund
eines seldschukischen Prinzen Tughrilbek genannt, der
in Mosul unter seiner Aufsicht stand (Nr. 19). So bilden
Texte auf Munzen eine primare Quelle fur die politische
Geschichte, parallel zur literarischen Oberlieferung.

Das Ratsel der Bilderwelten

Die reiche Ikonographie der Miinzen wurde seit der
Renaissance im 1G. Jahrhundert und ihren kunstsam
melnden FLirsten in Europa als eine der ersten islami
schen Kunstformen uberhaupt wahrgenommen. Die
ansprechenden MLinzen waren ein beliebtes Reisemit
bringsel aus der Levanre. In Europa erregten sie friih das
Interesse von Gelehrten. 1m Jahr 1659 versuchte als
erster der Heidelberger reformierte Theologe Johann
Heinrich Hottinger (1620-1667) eine gelehrte assozia
tive Erklarung von sechs dieser Kupfermiinzen. Bis heme
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halt die Faszination an diesen Darsrellungen an und
somit auch die Fragen nach ihrer Herkunft und Deutung.

In der Mitte des 18. Jahrhundens fand Jean-Jacques
Barthelemy (1716-1795) vom Cabinet du Roi in Paris
einen ersten methodischen Zugang zum Bildrepertoire.
Am 4. Mai 1753 hielt er einen viel beachteten Vomag vor
der Academie Royale liber arabische Miinzen: Disser
tation sur les rnedailles arabes. Er stellte eine Miinze aus
Mardin aus der Mitte des 12. Jahrhundens (N r. 3 und 4)
einer silbernen Tetradrachme des Seleukidenherrschers
Antiochus VlI. (reg. 138-129 v.Chr.) als unmittelbares
Vorbild gegeniiber. Bei einer anderen Kupfermiinze der
gleichen Zeit, die er vorstellte, diente ein erwa einhun
dert Jahre aires und in groGerer Anzahl in Nordsyrien
und Nordmesopotamien zirkulierendes Gold-Nomisma
des byzantinischen Kaisers Romanos III. (reg. 1028
1034) als Vorbild (Nr. 5 und 11). Jedoch wurden die
Kreuze auf der Krone und der Weltkugel fortgelassen.
Barthelemys vergleichender Ansatz war so liberzeugend,
dass man sich bis vor kurzem datum bemiihte, samtliche
Darstellungen auf GroGkupfermiinzen auf antike oder
byzantinische Vorbilder zurlickzuflihren, und somit der
islamischen Kunst auf Mlinzen keine eigenstandigen
Schopfungen zubilligte (Heidemann 2005).
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde
das Material fast vollstandig flir die wissenschaftliche
ErschlieGung von Stanley Lane-Poole (1875) und Gha
lib Edhem (1894) zusammengetragen. Die erneme
Diskussion eroffnete erst Lane-Pooles Nachfolger im
Britischen Museum Nicholas Lowick im Jahre 1985. Er
faGte die bisherige Diskussion zusammen und wies den
Weg zu einer Vielfalt von Interpretationen. Dann folgten
einige Ansatze, die die Bilderwelten auf ein anderes
dominierendes Deutungsmuster festlegen wollten, und
gerade in diesem Punkt nicht liberzeugen konnten. 1m
Jahr 1992 und 1996 interpretierten William F. Spengler
und Wayne S. Sayles samtliche Darstellungen, abgesehen
von den eindemig chrisdichen, als Astralsymbolik und
Astralallegorien. In einem Rezensionsaufsatz 1998 ver
folgte Judith Kolbas einen anderen generalisierenden
Ansatz, indem sie zentralasiatisch-tiirkische Ursprlinge
flir eine Vielzahl der Motive vorschlug.
Es ist jedoch norwendig flir eine schllissige Interpreta
tion, den Weg des Bildverstandnisses und der zeitge
nossischen Rezeption Schritt fiir Schritt im Einzelfall
nachzuweisen. Das Bildrepertoire der GroGkupfer
mlinzen entsprach hofischem Geschmack, der sich auch
in anderen Bereichen islamischer Architektur, des Kunst-



handwerks und der Buchmalerei aulSerr. Gerade bei den
haufigen Nachahmungen von chrisrlichen und antiken
Darsrellungen aufMiinzen srellr sich die Frage, wie man
sie im 12. und 13. Jahrhunderr auffasste. Da die zeirge
nossische Literatur keine Aussagen - abgesehen zur
Astralsymbolik - iiber die Bilder trifft, ist es norwendig,
die zeitgenossische Ikonographie zu befragen, um Paral
lelen zu entdecken, die zu einer Interpretation fiihren
konnen.

Hellenistische, romische und byzantinische Motive

1m artukidischen Herrschaftsbereich wahlte man an
fanglich Motive, die sich eindeutig auf byzantinisch
chrisrliche und antike M Unzvorbilder zuriickfiihren
lassen. In Anlehnung an Thesen von Terry Allen (1986)
kann man bei einigen Motiven die zeidiche Distanz und
das fehlende Wissen iiber die hellenistische und romische
Amike als Rezeptionshintergrund vermmen. Allen kann
dies bei einem antikisierenden Bauwerk in Aleppo nach
weisen. Dies fuhrt zu einer moglichen, zeitgenossischen
Deutung der hellenistischen und romischen Motive als
Erinnerung an eine, dem Zeitgenossen ebenso ferne,
friihislamische Vergangenheit. Doch fehlen fUr solche
Vorstellungen weitere Belege in anderen Kunstformen.

Die Reihe der Miinzrypen beginnr in Hisn Kayfa mit
Christus-Darstellungen, die dem Bildrepertoire um
laufenden byzantinischen MUnzen entsrammen. Die
Anlehnung an umlaufende Miinzen lasst sich als ein
Konservatismus demen, der der Gestaltung von Geld seit
jeher eigenrUmlich ist. In Mardin ging man weiter in die
Vergangenheit zurUck. Dort gewann die erwahnre
Darstellung von 'Antiochus VII.' eine grolSe Beliebtheit.
Sie findet sich als direkte Kopie des hellenistischen
Vorbildes (Nr. 3 und 4), aber auch in einer Ableitung
gegenstandig gespiegelt als Doppelportrat von Anrio
chus VII. (N r. 5 und 11), sowie vergesellschaftet mit
einem zeitgenossischen Portrat mit Mitra (Nr. 30).
Gerade die letzte Darstellung beweist, dass zumindest im
Laufe der Zeit der Darstellung des 'Antiochus VIL' eine
Bedeutung zukam, die wir nicht kennen.
Naher kommt man schon der Deutung einer Darstel
lung der behelmten Athena aus Dschazirat Ibn 'Umar,
heme Cizre (N r. 1 und 2). Sie ist dem Bildnis auf Gold
stateren Alexandets des GrolSen (reg. 336-323 v.Chr.)
enrnommen. Ob dem Zeitgenossen eine behelmte weib
liche pagane Gottheit verrram war, bleibt fraglich.

Es lasst sich spekuJieren, dass hier ein konsrruktives
Missverstandnis - der behelmte Kopf als Darstellung
Alexanders - vorliegr. Durch die persische Version des
Alexanderromans war dieser Held eine beliebte, gerne
auch auf anderen Objekten dargestellte Figur im hofi
schen Kontext. Eine andere 'Athena Promachos' -Darstel
lung findet sich aufM Unzen aus dem benachbarten Sind
schar (N r. 7).
Daher stammt auch ein MUnzryp, der aufder Vorderseite
eine gepanzerre BUste mit Speer und Schild im Stil
romischer Imperaroren nach links gewandt zeigt (Nr. 8).
Wahrscheinlich geht die Darstellung auf Munzen des
Kaisers Caracalla (reg. 198-217) aus Edessa (heure Urfa)
wriick. Sah man das Porrrat als anrikisierendes, ideali
sierres Bildnis von Kutb ad-Din Muhammad an? Oder
sollte es jemand anderen aus Ferner Vergangenheit
darstellen? Vor dem Porrrat befindet sich ein Tamgha, ein
Herrschaftszeichen. Die beiden gegeneinander geste!lren
Halbmonde (?) bilden das Tamgha der Zangiden. Aufder
Riickseite findet sich das gleiche Symbol unrerhalb det
Legende. Die Verbindung des Tamghas mit dem Portrat
deutet aufein Verstandnis als anrikisierendes Bildnis, das
sich ohne individuelle ZUge eng an die Vorlage hielt.
Dagegen spricht jedoch, dass die Bildnisdarstellungen in
Sindschar mit dem Miinzryp wechseln und die um
laufende Legende nur Orr und Jahr der Pragung nennt,
nichr aber den Namen des Zangiden. Eine wieder
erkennbare Reprasenration des Herrschers durch sein
IdeaJportrat ist also auszuschlielSen.
Nicht nur die Porrratseite anriker M iinzen wurde als
Vorlage genommen, sondern auch die Riickseite. Eine
spatromische KleinmUnze zum 30. Regierungsjubilaum
von Konstanrin dem GrolSen (reg. 306-337) mit einer
Vikrorien-Darstellung aus Siscia (heure Sisak in Kroa
tien) - jedoch in vergrolSertem MalSsrab - stammt aus
Hisn Kayfa (Nr. 10). Die Vikroria wird a1s Engel inrer
pretiert worden sein. Engeldarstellungen, zumeist als
Neuschopfungen, erfreuren sich auf Miinzen einer
groBen Beliebtheit (Nr. 19.28 und 32).
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Mond, Planeten und Sternbilder

Eine weitere Gruppe bilden die Allegorien des Mondes
sowie von Planeren und Sternbildern. Ihre Bestimmung
ist gut durch Parallelen in der Archirekrur, Merallkunsr
und Buchmalerei belegt. Jedoch weilS man nichts iiber
die Kontexte, die zur Verwendung der jeweiligen Alle
gorien fiihreen. Der Mond ist als Figur im Tiirkensitz mir
einen Sichelmond in den Handen dargestellr (Nr. 12).
Der Planer Mars wird verkorpert durch einen sirzenden
geriisteren Krieger, der ein Schwert in der einen und
einem abgeschlagenen Kopf in der anderen Hand halt
(Nr. 13). Das Srernbild der Schlange isr dutch eine
Schlangenallegorie und ihrem Bandiger versinnbildlicht
(N r. 14). Das Srernbild des Schiitzen (arabisch: al-qaus)
(N r. 15 und 16) erkennt man als Kentaur, der mit dem
Bogen aufseinen eigenen Schwanz schie~t, der zu einem
offenen Drachenmaul ausgeformr ist. Der Drachen
(arabisch: al-dschauzahar) symbolisierr die Na:he des
Mondes zur Erdbahnebene oder Ekliptik, in der Verfln
sterungen vorkommen konnen. Daher wird in der Astro
logic diese Konsrellation mit jeweils besonderen Ereig
nissen verbunden.

Zeichen der Macht

Allgemeine und spezielle Zeichen von Herrschaft, wie
Doppeladler, Lowen oder die schon erwahnten Tamghas
dienten als Motive. Oer Doppeladler hat als Motiv der
Macht seinen Ursprung im Vorderen Orient im 12. Jahr
hunderr. Der friiheste datierre Doppeladler flndet sich
dore aufMiinzen aus Sindschar aus demJahr 1185-6. In
der Bauornamentik stammt das friiheste datierte Exem
plar von der Stadtmauer von Amid (Diyarbakir) aus dem
Jahr 1208-9. Dieses machrvolle Symbol, das es in ande
rer Bildbedeutung schon in der alrorienralischen Zeir
gegeben harre, war wah rend der griechisch romischen
Anrike in Vergessenheit geraren. 1m Mirrelalrer scheinr
sich im Vorderen Orient die Darstellung des Ooppel
adlers aus der Technik der Textilkunst neu enrwickelt zu
haben. In der Webkunst werden mir Vorliebe Orna
menre halbierr und gespiegelr. Ein halber, gespiegelter
Adler ergibt einen Doppeladler. Er isr jedoch im Vor
deren Orient nicht als personliches oder dynastisches
Zeichen zu verstehen, sondern als allgemeines Symbol
von Herrschaft. So tragt der Doppeladler auf den FJiesen
im rumseldschukischen Palast von Kubadabad aus der
ersten Halfte des 13. Jahrhunderrs aufder Brusr das Wort
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'as-Sultan'. Es bezeichnet nicht nur 'den Herrscher')
sondern hat hier die allgemeine Bedeutung von 'die
Herrschaftsgewalr'. Gegen Ende des 12. Jahrhunderrs
begann man sowohl in Westeuropa als auch im byzanri
nischen Reich den Doppeladler als Herrschaftssymbol zu
verwenden. Jedoch dauerre es noch Jahrhunderte bis er
zum Symbol des Heiligen Romischen und des byzanrini
schen Reiches aufstieg.
Aus Zentralasien brachten die turkmenischen Herrscher
bestimmte Herrschaftszeichen ihrer jeweiligen Clans
mit. Sie werden Tamghas genannr. Diese einfachen
graphischen Symbole haben vermutlich in Brandzeichen
zur Kennzeichnung von Herden ihren Ursprung. Das
schon erwahnre zangidische Tamgha biJdet das Zentrum
einer Miinzdarstellung aus al-Dschazira (Nr. 18). Auch
flndet es sich als Bestandteil des Miinzbildes weirerer
zangidischer Miinzen (vgJ. Nr. 8). Die Areukiden
nahmen einen spitzen Winkel mir parallelen Linien
neben den Schenkeln auf einem Strich als ihr Hoheits
zeichen (Nr. 3. 4.5. 11. 22 und 33).

Neue Bildkompositionen

Am schwierigsten sind neue eigenstandige Bildkompo
sitionen zu entschliisseln, aufgrund der fehlenden
zeitgenossischen Quellen, die dariiber Auskunft geben
konnen. 1m Gegensatz zu den artukidischen Kupfer
dirhams beginnt die Reihe der Miinzen in Mosul im Jahr
55511160 mir einer DarsrelJung durchaus eigenstandi
gen Charakters (Nr. 19). Ober mehrere Jahre hinweg
wurde dieser Typ gepragc. Auf der Vorderseite ist ein
leicht nach links gewandtes Porerat in Oreivierrelansicht
zu sehen. Oas Relief ist bei friihen Exemplaren ver
gleichsweise hoch und gur ausmodellierr. Die drapierte
Biiste tragt keine Kopfbedeckung. Die Frisur ist
zerfurcht und srrahnig. Ober der Stirn liegen zwei Strah
nen in einer Art Knoten iibereinander. All dies verweist
auf eine zwar idealisierte aber besrimmre Darstellung,
vermutlich jedoch nichr auf eine Person aus dem
zeitgenossischen hofischen Kontext. Die Besonderheit
des Oargestellren wird dadurch hervorgehoben, dass
iiber seinem Kopf zwei Engel mit jeweils einem Stab (?)
in der Hand schweben. Die Legende nennt nur die
Jahreszahl. Wer ist der Dargestellte? Vorbilder wurden
bislang in einigen anciken griechischen Miinzporrrars
gesucht, ohne ein deflnitives zu finden. Die Darstellung
kann als ein an anciker Anschauung geschuItes eigen
standiges Bildnis angesehen werden. Mehrfach kommt



dieses Portral bis in das 13. Jahrhundert hinein in der
Munzikonographie Mosuls vor. Es mu~ fur die Stadt
eine besondere Bedeutung gehabt haben, weJche aber
unbekannt ist. Vergleichbare Darslellungen finden sich
auch aus Hisn Kayfa (Nr. 20) und Mardin (Nr. 21 und
29).
Erkennbare antike Vorlagen wurden auch verandert. Die
neuen Bildelemente verdeutlichen, dass man andere
Inhalte mit den Bildern verband als in der Antike. Die
graphische Vorlage von einem Kupferdirham (N r. 22) ist
eindeutig zu bestimmen. Es handelt sich um einen Gold
Solidus, der zwischen 613 und erwa 625 n.ehr. gepragt
wurde. Er zeigt die byzantinischen Herrscher Heraclius
und Heraclius Constantin. Doch start der strengen
hofischen byzantinischen Frisur erfahrt die Haartracht
eine eigenwillige "wilde" Neuschopfung. Oer Gesichts
ausdruck ist anders und die leichte Orehung zum Drei
viertelprofil des gro~eren "Heraclius" und die kJeinen
"Flugel" an dem Diadem der k1eineren Figur finden sich
auch nicht auf dem VorbiJd.
Sehr eigenartig ist auch eine nimbierte Engel- oder
Dschinngestalt mit FIUgein aus Hisn Kayfa, die in einer
Art Hocke sitzt und einen unbekannten Gegenstand in
den Handen halt (N r. 23). Sie gehort zu einer Gruppe
verschiedener Engeldarstellungen. Von groBem Interesse
ist die bewegte Szene von vier Figuren (Nr. 24). Sie lasst
unwillkurlich an Szenen auf antiken Reliefs denken. Ein
eindeutiges Vorbild wurde bislang nicht gefunden. Oer
Ayyubidenherrscher und Kampfer gegen die Kreuzfahrer
Saladin war unmirrelbar im Pragejahr 1193 gesrorben.
Dies veranlasste eine Vielzahl von Auroren, die Szene als
"Beweinung Saladins" Zll interpretieren. Diese Sicht
weise scheidet aus. Der MUnzherr, der Artukide von
Mardin, war von dem Ayyubiden Saladin in die Abhang
igkeit gezwungen worden. Unmittelbar nach dem Tode
Saladins rebellierte er gegen die ayyubidische Ordnung.
Das Gegenteil einer Beweinung lasst sich vermuten. Die
erste Emission nennt keinen ayyubidischen Oberherrn,
was im Rahmen des Rechts der Namensnennung des
Herrschers auf MUnzen (sikka) als Rebellion gedeutet
werden konnte. Erst im folgenden Jahr 590/1194 wird
al-'Adil Abu Bakr auf dem Munzryp genannt, nachdem
er den Aufstand niedergeschlagen hatte. Die Deutung
dieses Motivs bleibt offen. Auf manchen seltenen Exem
plaren halt die hintere Figur eine (Welt?)-Kugel in der
offenen Hand, was auf eine hofische Szene deuten
konnte. Dieselbe Unsicherheit in der Bestimmung gilt
fUr die Darstellung eines 'Pantherreiters' (Nr. 25). Hier
ist an eine astrologische Deutung Zll denken.

Zeitgenossische Herrscherdarstellungen

Von besonderer Bedeutung fUr die Ikonographie sind zeit
genossische Herrscherdarstellungen. In der Bauorna
mentik, der MetaJlkunst und in der Buchmalerei gibt es
Parallelen. Am eindrucksvollsten sind die Portrats der
Arn.ilciden von Hisn Kayfa, und die der Ayyubiden von
Mayyafariqin (heme Silvan). Die Herrscherdarstellungen
sind als zeitgenossisch ausgewiesen durch ihre Kleidung,
eine Weltkugel als Symbol der Herrschaft oder durch eine
Mitraahnliche Mutze (sarpusch). Thronszenen, die den
Herrscher im zeitrypischen Turkensitz zeigen, kommen
auch vor.
Die fruhesten Oarstell ungen von Herrschern stammen aus
Hisn Kayfa, beginnend mit dem Jahr 55611160-1. Der
Herrscher in Halbfigur in einer leichten Dreiviertel
drehung ist dem Betrachter zugewandt. Er tragt ein zeit
genossisches Gewand und halt in seinen Handen eine
Weltkugel und einen Speer in antikisierender Halrung als
Insignien seiner Macht (Kat. 26). Bei einer entsprechen
den Darstcllung ohne 1nsignien aus dem Jahr 570/1174-5
befindet sich hinter dem Portrat ein stehender Engel
(Nr.28).
Eine der kUnstlerisch herausragenden Portratdarstel
lungen, die in Qualitat und Stil an norditalienische
Renaissancemunzen denken lalSt, stammt aus dem Jahr
55911163-4 (Nr. 27). Auf der einen Seite sieht man ein
nach links gewandtes Oreiviertelprofil eines alten
Mannes mit e1eganrem Obergewand. Er ist barhauprig,
hat aber einen buschigen Haarkranz. Die andere Seite
zeigt einen bartigen Herrscher frontal mit ahnlich
e1eganrem Obergewand. Auf dem Kopf har er eine
kronenartige Bedeckung mit Pendilien. Die MUnze
selbst nennt nur den Namen des Artukiden mit seiner
Absrammung (nasab) von Vater und Gro~vater. Handelt
es sich hier also um eine Darstellung von Kara Arslan und
seinem Vater? Mit den verschiedenen Schriftarten, dem
offiziellerem Kufi und dem eleganreren Naskhi wird in
der Darstellung auf den beiden MUnzseiten gespielt. Bei
einer anderen M unze (N r. 31) ist ebenso fragl ich, wer die
Herrschergestalt sein soil: der Artukide oder der Rum
seldschuke, dessen Name urn das Portrat steht. Eine an
dere Herrscherdarstellung aus Mardin mit zeitgenossi
schem sarpusch und Gewand mit leichter Orehung ist
dem bekannten Portrat von 'Antiochus VII.' zugewandt
(Nr. 30). Auch dieser bildliche Dialog ist in seiner Bedeu
tung ungeklart.
Thronszenen kennt man aus der Buchmalerei und der
MetaJlkunst. Besonders reich ausgestaltet ist eine
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DarsteHung aus Hisn Kayfa (Nr. 32). Sie zeigt den thro
nenden Hertscher in einer Aedikula, dari.iber zwei
gefli.igelte Engel. In der Hand tragt der Herrscher als
Zeichen seiner Macht eine Weltkugel. Eine spatere
Darstellung aus Mardin steHt den Herrscher im Ti.irken
sitz auf einem Thron mit Weltkugel vor cler Brust dar
(Nr. 33).
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Katalog

Die Auswahl der MUnzen nahm dankenswerterweise Almut von Gladiss vor. Die technische Dokumenration der
MUnzen nahmen Bernd Kluge und Jelka Kant vor.

Hellenistische, romische und byzanrinische Motive

Die folgenden Mlinzen sind dem Alter ihrer Vorlagen
nach geordner.

1 Zangiden von Mosul
Saif ad-Din Ghazi (1170-1180)
Kupferdirham, al-Dschazira (Cizre), Jahr 575
H./1179-80
Ponrat der behelmten Athena nach links nach einem
Goldstater Alexanders des GrolSen
MUnzkabinerr, Slg. Guthrie 1876
(14,74 g, Om 30 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1996, 12-16. Typ 61.1. Hennequin 1985,
Nr.277-228.

2 Zangiden von Mosul
'lzz ad-Din Mas'ud (1180-1193)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, al-Dschazira (Cizre), Jahr 577

2 3

H./1181-2
Ponrat der behelmten Athena nach links
Museum fUr Islamische Kunst I. 1989.29
05,73 g, Om 30,9 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1996, 17-19, Typ 62varl.
Hennequin 1985. Nr. 323-326.

3 Anukiden von Mardin
Husam ad-Din Timurtasch (1122-1152)
Kupferdirham, [Mardin], ohne Jahr
Ponrat nach rechts nach einer Tetradrachme des
Seleukiden Antiochus VII. (138-129 v.Chr.) mit
Gegenstempel von Timunaschs Nachfolger
Nadschm ad-Din A1pi
Museum fUr Islamische Kunst I. 1989.18
(11,23 g, Om 29,8 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1992, 76-78, Typ 26.
Hennequin 1985. N r. 948-956.
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4 Artukiden von Mardin
Nadschm ad-Din Alpi (1152-1176)
Kupferdirham, [Mardin], ohneJahr
wie vor, der Gegenstempel (s.o.) ist hier schon in das
MUnzbild am Halsansatz integriert
Museum fUr Islamische Kunst 1. 1989.19 (13.7 g,
Om 30,5 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1992,79-80, Typ 27. Hennequin 1985,
Nr.957-975.

5 Artukiden von Mardin
Nadschm ad-Din Alpi (1152-1176)
Kupferdirham, [Mardin], ohne Jahr
Avers: zwei einander zugewandte Portrats von
Antiochus VII.
Revers: siehe umen MUnzkabinett Nr. 11
Museum fUr Islamische Kunst 1. 1989.20
(16,34 g, Om 33,9 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1992, 81-83, Typ 28. Hennequin 1985,
Nr. 1010-1034.
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6 Artukiden von Mardin
Nasir ad-Din Artuk Arslan (1200-1239)
Ayyubide al-Kamil Muhammad (1218-1238)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, [Mardin], Jahr 620 H.l1223-4
wiederholte Oarstellung von Anriochus VII.?
MUnzkabinett, Slg. Guthrie 1876
(14,33 g, Om 30 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1992, 140-141, Typ 43. Hennequin 1985,
Nr. 1340-1353.
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7 Zangiden von Sindschar
Kurb ad-Din Muhammad (1197-1219)
Kupferd irham, Sindschar, Jahr 600 H.l1203-4
Porrrat del' Athena Promachos nach rechts, vermu(
lich nach rbmlscher Bronzemunze aus Kleinasien
Munzkabinett, Sig. Guthrie (14,72 g, Om 27 mm)
I.it.: Spengler - S~yles 1')')(" 99- 104, '1 yp 82.1.
Henneqllin 1')8'), Nr. 727-729.

8 Zangiden von Sindschar
Ku(b ad-Din Muhammad ibn Zangi (1197-1219)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din AJiah
(1179-1193)
Kupferdi rham, Si ndschar, Jahr 596 H.ll ] 99-1200
Porrrat nach einer rbmischen Bronzemunze des
Caracalla (198-217) aus Edessa mit Keule und Schild,
davor das zangidische Tamgha
Museum fiirIslamischeKunsrI.1989.31
(10,41 g, Dm 26,5 mm)
Lit.: Spengler - S~ylcs 19%, ')')"Jyp 81. HClllleqllin 1985,
Nr.G'J2-710.

8 9

') Arrukiden von Mardin
Kurb ad-Din ll-Ghazi II. (117()-1 184)
Kupferdirham, [Mardin], ohl1<:' Jahr
Porrrat des romischen Kaisers Konsranrin des GroGen
(306-337) mil' PLmendiadem, eingefassr in ein
Quadrar, das der Vorlage fehlt
Museum fur Islalllische Kunsr I. 1989.22
(11,36 g, Om 29,4 mill)

I.ir.: Spengler .. Savles 1')92. 8')-'l2, Tvp .\ 1 I. Henllcqllin 198'),
Nr. 10')4-107.).
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10 Arrukiden von Hisn Kayfa
Fakhr ad-Din Kara Arslan (1144-1174)
Kupterdirham, [Hisn Kayfa], ohne Jahr
Vikroriadarsrellung mir Schild nach links nach einer
Munze von Konsranrin dem Gro~en aus Siscia
(Sisak, Kroarien)
MLinzkabinert 1897/260 (12,47 g, Om 30 mm)
Lir.: Spengler - Sayles 1')l)(" 12·14, 'fyp .3.
Henneqllin 1'18'). Nr. 84()·8'iO.

11 Arrukiden von Mardin
Nadschm ad-Din AJpi (1 152-1176)
Kupferdirham, [Mardin], ohne Jahr
Avers: siehe oben Nr. 5
Revers: die Corresmurrer Maria kranr Kaiser
Rornanos III. (1028·1034), nach einem
byzanrinischen Cold-Nomisma
MLinzkabinerr o.Prov, (15,84 g, Om 32 mm)
Lir.: Spt'ngler - Sayb 1'1')2,81-83, 'Iyp 28. Hcnneqllin 1985,
Nr. 1010-1034.

\0(,

11 12

Mond, Planeten und Srernbilder

12 Zangiden von MosuJ
Nasir ad-Din Mahmud (1219-1233)
Ayyubide von Mesoporamien al-Aschraf Musa
(1210-1220)
Ayyubide von Agypren al-Kamil Muhammad
(1218-1238)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(I 180-1 22 5)
Kupferdirham, Mosul, Jahr 627 H.l1229-30
Darsrellung des Mondes
Museum fLir lslamische Kunsl I. 1989.30
(7,54 g, Om 26 mm)
Lir.: Spengler - Sayb 1')')6, .14-..36, Typ 67. Henncquin 198'),
Nr. 409-428.
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13 Artukiden von Mardin
Husam ad-Din Yuluk Arslan (1184-120 I)
Ayyubide von Aleppo az-Zahir Ghazi (1186-1216)
Ayyubide von Damaskus ai-Malik al-Afdal Ali
(1193-1196)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(l180-1225)
Kupferdirham, [Mardin], Jahr 5% H. /1199-1200
Darstellung des Planeten Mars.
Mi.imkabinerr 1892/880 (13,14 g, Om 29 mm)
Lit.: Spengler - Sayb 1')')2, I I J-I 16, Typ .)(,4

J4 Artukiden von Kharrabirr (Harput)
'Imad ad-Din Abu Bakr (1185-1203)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, [KharrabirtJ, Jahr 58(2) H ./1186-7
Darstellung des Sternbildes Serpens mit Serpenta
rius nach links im Kampf mit einem Drachen. Sein
rechrer Arm isr lim den Hals gelegt, seine linke
Hand fasst den Schwanz des Drachen
Mi.inzkabinerr, Sig. Cuthrie 1876 (10,20 g,
Om 28 mill)
Lit.: Spengler - Soyb 1')')2,61-64, ']yp 21.
Henneqllin 1<)8'), Nr. <)}4.

14 IS

15 Arrukiden von Mardin
Nasir ad-Din Arruk Arsl;m (1200-12]'))
Ayyubide von Agypten al-'Adil Abu Bakr
(1196-1218)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(I J80-1225)
Kupferdirham, Mardin, Jahr 599 H./1202-4
DarsteJlung des Sternbilds Schutze in der Mond
ekliptik, als Kenraur nach links
Miimkabinerr, Sig. Guthrie 1876 (1},74 g,
Om 32 mm)

Lir.: Spengler - So)'b 1')')2, 122-12(,. T\'p .\8. I.
Henllequill 1'.18'). Nr. 120')-120'J.
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16 Arrllkiden vall Mardin
Nasir ad-Din Arrllk Arslan (1200-1239)
AYYllbide von Agypten al- 'Adil Abu Bakr
(11%-1218)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-122'))
Klipferdirham, Mardin, Jahr 599 H./1202-4
Darsrellllng des Srernbilds Schlirze in del' Mond
ekliprik, als Kenraur Ilach rechts
Mlinzk<lbinerr o.Prov. (12,64 g, Dm 28 mm)
Lit.: Spengler - Sayb 19<)2. 122·1 Hi. 'I>,p .1S.2. Henneqllin
1()S~,Nr.1210·12Y).

]OS

17 18

Zeichen del' Macht

)7 Artukiden von Hisn Kayfa und Amid
Rukn ad-Din Maudud (1222-1232)
Ayyubide von Mesopol'amien al-Aschl'af Musa
(1210-1220)
Ayyubide von Agypten al-Kamil Muhammad
(1218-1238)
abbasidischel' Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, Amid,J<lhr621 H./1224-')
Doppeladler in Karrusche
Museum flir Islamische KlInsr I. 1989.27
(11,74 g, Dm 28,6 mm)
Lit.: Spengler - Sayles] 992, ')')-)(" 'Iyp IS. Hcnneqllin 19S'),

Nr. 927-930. Ilisch 1973.

18 Zangiden von al-Dschazira
Mu'izz ad-Din Sandscharschah (1180-1209)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, al-Dschazira, Jahr 601 1-1.11204-')
zangidisches Tamgha in einem Yielpass
Museum fur IsJamische Kunst 1. 1989.32
(34,92 g, Dm 35,9 01111)

Lit.: Spengler - Sayles 19<)6, S. I I ('.IIS,I)'p S6.2.
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Neue Bildkompositionen

19 Zangiden von Mosul
Saif ad-Din C hazi IT. (I 170-1 180)
als Vormund des seldschukischen Prinzen
Tughrilbek
Kupferdirham, IMosul], Jahr '567 H./ I 171-2
drapierres Porrrar in Dreivierrelansichr nach links,
darUber zwei Engel
Museum fLir Islamische Kunsr l. 1989.28
(12,42g, Dm 29,07 mm)
Lir.: Spengler - Sayles 1')'>6. ,)-11, Typ (,0,3,

Henncquin ]()85. Nr. 289-2')(,.

20 Arrukiden von Hisn KayFa
Fakhr ad-Din Kara Arslan (I 148-1174)
KupFerdirham, [Hisn KayFa], Jahr 560 H./l1 64-5
Dreivierrelporrrar mir lockigen Haaren nach links
Museum fiir Islamische Kunst l. 1989.26
(10,49 g, Dill 29,4 mm)
Lir.: Spengler - Sayles 1,)')2, 19-20, ~vp (,.
Hennequin 1')85, Nr. 862-867.

20 21

21 Arrukiden von Mardin
Nadschm ad-Din Alpi (1152-1176)
abbasidischer Kalif al-Mustandschid billah
(1160-1170)
Kupferdirham, [Mardin], zwischen 1164 LInd 1170
Avers: Doppeiporrrar. Revers: Bildnis en Face
Museum fUr lslamische Kunst 1.1989.21
(10,97 g, Om 31,7 mm)
l.ir.: Spengler - Sayb ] ')')2,8(,·88, 'I)'p ,lD.l.
Hennequin ]')8'i, Nr. ')82-1006.
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22 Arrukiden von Mardin
Kurb ad-Din II-Ghazi (1176-1184)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, [Mardin], Jahr 578 H./I182-3
zeitgenossische Inrerpretation ei ner Miinzdar
stellung der byzanrinischen Kaiser Heraclius und
Heraclius Consranrin, gepragt zwischen 613
und ca. 625
Munzkabinert, Sig. Guthrie 1876
(13,31 g, Om 33 mill)

[jr.: Spengler - Sayb I '.i')2, 8()-88. 'I)'p .32.
Henneqnin 1')8'). Nr, 1046-104').

23 Arrukiden von Hisn Kayfa
Nurad-Din Muhammad (1175-1185)
abbasidischer Kalif al-Musradi bi-AmrilJah
(1170-1180)
Kupferdirham, [Hisn Kayfa],
Jahr571 H./I 175-6
hockender Engel oder Dschinn mit Aureole
MLinzkabinerr, Sig. Guthrie 1876
(9,21g, Om 27 mm)
I,il,: Spengler - Sayb 1')')(" 2,)-27,'I),p '), Henlletlllin 1985,
Nr. 878-880,

I 10

23 24

24 Artllkiden von Mardin
Husam ad-Oi n Yliluk Arslan (I 184-120 1)
AYYllbide aJ- 'Add Abu Bakr (11 %-1218)
abbasidischer Kalifan-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, [Mardin], Jahr 590 H./ 1193-4
bewegte Szene von vier Figuren
Museum fur Islamische Kunst 1. 1989.24
(11,9 g, Om 31,4 mm)

Lit.: Spengler - Sayles 1992, ]05, Typ 35,3,
Henneqllin 1985, Nr. ] ]GO-II G5,
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25 Artukiden von Mardin
Nasir ad-Din Artuk Arslan (1201-1239)
Ayyubide al-Adil Abu Bakr (1196-1218)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, Mardin, Jahr 606 H./ 1209-10
Reirer auf einem raubkatzenarrigen Tier nach links;
in der rechten Hand halt er einen Gegenstand (?)
in der anderen ein Messer (?)
Munzkabinett, Slg. Gurhrie 1876
(l1,57g,Dm31 mm)
Lit.: Spengler - Sayles 1')<)2, J 27-151, Typ 5'). Henllequin
1985, Nr. 1256-12(,0.

26 27

Zeitgenossische Herrscherdarstellungen

26 Arrukiden von Hisn Kayfa
Fakhrad-Din Kara Ars]an (1144-1174)
Kupferdirham, IH isn Kayfa], Jahr 556 H./ 1160-1
HaIbfigur in Dreivierrelansicht nach links gewandr,
mir Lanze in der linken und Welrkugel in der
rechten Hand
Munzkabinett, Slg. Guthrie 1876 (15,54 g,
Dm31mm)
Lit.: Spengler - Sayles J '),)2, J 5-1 (" 'J~,p 4.
Hennequin J')85, N r. 851-85').

27 Arrukiden von Hisn Kayfa
Fakhrad-Din KaraArsIan (1144-1174)
Kupferdirham, [Him Kayfal, Jahr 559 H./1163-4
Avers: barhauprige Halbfigur mit buschigem Haar
kranz in DreivierreJansicht, darum Legende in Kufi
Dukrus
Revers: barrige HaIbfigur mir kronenahnlicher
Kopfbedeckung, darum Schrift in Naskhi-Dukrus
MLinzkabinerr a.Prov. (9,17 g, Om 2() mm)
l.it. Spengler - Sayles 1')')2, 17- J 8, Tn) 'J.
Hennequin 1985, N r. S60-8(, I.;
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28 Arrukiden von Hisn Kayfa
F<lkhrad-Din K<lra Arslan (1144-1174)
abbasidischer Kalif al-Musrandschid billah
(1160-1 170)
Kupferdirham, [Hisn KayfaL Jahr 570 H./1174-5
Halbflgur nach links mil srehendem Engel dahinrer
Mlinzkabinerr, Sig. GUlhrie 1876 (10,64 g,
Om 27 mm)
l.il.: Spengkr - Sayle, 1<)')2.2.1-24, 'Iyp 8. Hennequin 1985,
Nr. 8(,<)-870.

29 Arrukiden von Mardin
Husam ad-Din Yuluk Arslan (1 184-1201)
Ayyubide Saladin (1 174-1193)
Kupferdirham, [Mardin],J<lhr 582 H./118G-7
romar en face mil Diadem und hangenden Pendi
lien oder Locken, zeirgenassisches manrelarriges
Gewand, Hand vor der Brusr; magi icherweise
Herrsc.:herporrrar
Museum nil' lslamische Kunsr 1. 1989.23
(13,44 g, Om 32,38 mm)
I.il.: Spengler - Sayles I<In. 97- 100. lyp .B..3. Hennequin
1<)8'). Nr. 107<).
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30 Arrukiden von Mardin
Husam ad-Din Yuluk Arslan (1 J84-120 1)
Ayyubide Saladin (J 174- J 193)
Kupferdirham, [Mardi n], ohne Jahr
zeitgenassische Herrscherdarsrellung gegenuber
einem Porrrar von Anriochus VII.
MUnzkabinett, Slg. Gurhrie J876
(14,85 g, Om 31 mm)
Lil.: Spengler - Sayle, 1992, 10 I-I 04. Typ .34.
Hennequin 1985, Nr. 1098-1 117.
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31 Arrukiden von Mardin
Nasir ad-Din Artuk Arslan (1200-1239)
Rumseldschuke 'AJa'ad-Din Kaikubad (1219-1236)
abbasidischer Kalif al-Musransir billah (1226-1242)
Kupferdirham, Mardin, Jahr 634 H.l1236-7
Herrscherporrrar im zeirgenossischen Gewand mir
Pendilien?
Museum flir Islamische Kunsr r. 1985.9
(6,9 g, Om 29,6 mm)
Lit.: Srengler - Sayles 1')':l2. I 'i0·1 'i2. 'Iyp 473, Henne'luin
]98'i.Nr.12('('·]26':J.

32 Arrukiden von Hisn Kayfa
Nur ad-Din Muhammad (I 175·1185)
abbasidischer Kalif an-Nasir Ii-Din Allah
(1180-1225)
Kupferdirham, [Hisn Kayfa],Jahr 576 H.l1180-1
rhronender Hirsr mir Welrkugel in der Hand
innerhalb einer Aedikula, darUber zwei Engel
Museum flir lslamische Kunsr r. 1990.1 1
(12,55 g, Om 30,7 mm)
l.it.: Spengler - Sayles] ':In. 28·,)0.lyp ID,
Henncquin 1')8'i, Nr. 881·882.
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33 Arrukiden von Mardin
Nasir ad-Din Arruk Arslan (1200-12,)9)
Ayyubide al-Kamil Muhammad (1218·1238)
abbasidischer Kalif al-Musransir billah (1226·1242)
Kupferdirham, [Mardin], Jahr 628 H.l1230-1
Herrschergesralr im TUrkensiu. auf einem Thron mir
WelrkugeJ in der Hand
Museum flir lslamische Kunsr I, 1')89.2'i (7,6.) g,
Dm27,1 mm)
Lit.: Spengler - Sa)'b I ')')2. 147·14'). '1\'1' 4(1. Henne,!L1in
1985. Nr. 1.)'i7·1.1('9
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