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DAS ORIENTALISCHE l'v1UNZKABINETT JENA

Die islamische NIiinzkunde
von der Theologie der Aufklarung zu den Regionalstudien

Stefan Heidemann

VORBEMERKUNG1

Arn 20. Ivlai 1999 konnte der Verfasscr nach funfjahriger Aufbauarbeit das For
schungsinstrument )Orientalisches 1:1unzkabinett' der Friedrich-Schillcr-Universitiit
Jena den ,Freunden Islamischer Kunst und Kultur' vorstellen2

. 1m Jahr 2007 kann
auf uber zehn Jahre Aufbau zuruckgeblickt werden. Die orientalische Sammlung
in Jena ist Inittierweile als international bedeutendes Instrument der historischen
Forschung wieder erstanden. Der erste Bestandskatalog fur die Region Kaukasus
und Osteuropa liegt vor:'. Objekte der Saillmlung sind Gegenstand von wissen
schaftlichen Beitragen geworden. Informationen aus del' Samlnlung £lossen in andere
Forschungsprojekte ein. In mehreren, auch internationalen Ausstellungen islamischer
KUIlst waren Objekte der Sammlung zu sehen1

•

Die Geschichte der Erforschung orientalischer lVlunzen ist eng verknupft mit
der der Orientalistik; aber auch mit del' der islamischen Archaologie und der der
offentlichen Sarniniungen islamischer Kunst. Uberraschend wenig verbindet ihre
Geschichte mit der derjenigen Wissenschaft, mit der sie die Objektart und einen
Teil der rvlethoden gemein hat, dem Fach del' Numismatik. Die Bescha.,ftigung mit
islamischen 11unzcn war vom spaten 18. Jahrhundert an Teil del' sich gerade ent
wickelnden Orientalistik. Als dokulllentierte archaologische Bodenfunde standen
islamische 1'1unzen 1725 auch aln Beginn der islamischen Archaologie (Richard
Ettinghausen). Und das inl Jahr 1840 gegrundete Orientalische l'v1unzkabinett in
Jena war nach dem im Jahr 1818 gegrundeten Asiatischen :Museum in St. Peters
burg.) die zweite museale Einrichtung weltweit und die erste in Deutschland, die

Der Beitrag stellt die uberarbeitete Fassung des im Jahr 1999 gehalt.enen Vortrages dar. An meh
reren StellcIl \vurde danach noch vom Verfasser auf die Geschichte del' Orientalistik, islamischen
Numismatik und des Orientalischen l\Jiinzkabinetts eingegangen. Die grundlegenden Quellen fin
den sich dart; siehe Literaturverzeichnis. Die Anmerkungen sollen hier 'lor aHem auf wcitcrfiih
rencle Literatur verweisen.

Das Orientalische Miinzkabinett ist eines von drei Orientsammlungen, die zum Institut fur Spra
chen und Kulturen des Vorderen Orients der Universitat Jena z3.hlen. Die beiden anderen sind die
Hilprecht-SammJung-Vorderasiatischer-Altertiimer mit 3.000 Keilschrifttafeln und die Alphons
Stubel-Sammlung friiher Orientphotographien von 1850 bis 1890, mit etwa 650 hauptsachlich
groUormatigen Abziigen.

Mayer (2005).

,,)hre Kaiserliehe Hoheit' JVlaria Pawlowna. Zarentochtcr am Weimarer Hof", "'leimar (2004).
"Gesichter des Orients. 10.000 Jahre Kunst und Kultur aus Jordanien", Berlin und Bonn (2004
2005). "Dschingis Khan und seine Erben'" Bonn, I'viunchell, Sc:hallaburg bei vVien, Istanbul und
Budapest (2005-2007). "Saladin uncl die Kreuzfahrer", Halle, Oldenburg, Mannhcirn und Wien
(2005-2007).

Fdihn 1821; Patin 199,5: 219-220.
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sich auf die Bewahrung und Erforschung materieller Knltur des islamischen Raumes
konzentrierte - 64 Jahre vor dor Gr"lindung der islamischen Abteilung iIn Ka.iser
Friedrich-Nruseum., Berlin6

.

vVie aber kanl eS l dag man sich seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in
Europa wissenschaftlich~das heif.st methodisch geregelt, mit dem Orient autieinan
dersetzte? \Narum galt cine besondere Aufmerksamkeit den orientalischen J\1iinzen
gerade zu Beginn der Orientstudien? Warum verlor die BeschaJtigung mit ihnen
gegen Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere naeh dem Ersten Weltkrieg
an Bedeutung? Was waren die Griinde fur das neu erwaehte Interesse an orienta
lischen J\1iinzen in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts? Das Schicksal der
Orientalistik in Jena kann als paradigmatisch fur die islamische J\1iinzkunde und
Sammlungen orientaliseher Nlunzen gelten.

DER NEUBEGINN IN JENA

1m Jahr 1993 wurde der Lehrstuhl fur Semitisehe Philologie und Isla.mwissensehaft
an der Universitat Jena eingeriehtet. Dem Lehrstuhlinhaber Norbert Nebes ist es vor
aHem zu danken, dag in den folgenden Jahren die intititutionellen Grundlagen gelegt
wurden, so dag an die Tradition des GroJSherzogliehen Orientalisehen J\lunzkabinetts
wieder angeknupft werden konnte. Die Semitisehe Philologie und Islamwissenschaft
mufSte neu aufgebaut werden. Fast 75 Jahre lang war das Fach an der Universitat
lena nicht vertreten gewesen. Jedoeh gab es nieht nur leere Bibliotheksregale, son
dern aueh einzigartige Fundamente. Eines davon befand sich im Keller des Rauses
Kahlaisehe Str. 1. In einem feuehten, ungeeigneten Raum wurde eine SaInmlung
von etwa 8.600 orientalisehen Nrunzen und munzahnliehen Objekten gelagert7. Aueh
numeriseh war dieser Bestand noeh die drittgroJSte offentliche deutsche Sammlung
orientaliseher Ivli.inzen.

150 Jahre zuvor stellte das Orientalische Nrunzkabinett jedoeh ein einzigartiges
Zentrum fur islamisehe Numismatik in Deutschland dar. Die Universitat Jena war
neben Rostoek, Gottingen und Dresden eine der Geburtsstatten dieser Riehtung der
Orientalistik. In den seehziger Jahren des 19. Jahrhunderts war das GroiSherzogliehe
Orientalisehe J\1i.inzkabinett gleiehrangig mit den orientalisehen rv1unzsamrnlungen
in Paris oder in London. Nieht nur die Existenz, sondern aueh die Gesehiehte der
Sammlung und ihr Begrunder Johann Gustav Stickel (1805-1896) waren auch in
Faehkreisen in Vergessenheit geraten.

VVAS 1ST DAS BESONDERE AN ISLAMISCHEN IvluNZEN?

lslamische 1\.:1i.inzen wurden erst spat Gegenstand historischen lnteresses. Das
Fach der Numismatik selbst hat andere Wurzeln und Traditionen. Sie liegen in der
humanistisch-antiquarisehen Besehaftigung mit der Antike und ihren Zeugnissen.

7

Vgl. Kroger 2004.

Die Sammlung; war in den Jahrzehnten zuvor von del' Klassischen Archaologie bewahrt und kon
servatorisch betreut worden. Hier ist. VOl' allen Ernst Kluwc fUr seinen Einsatz zu danken, Erst
irn Jahr 1992 wurc1e im Zuge del' Umorganisation del' Universitat die Samllliung in die genannten
Kellerr~hnnlichkeitenverbracht.
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Abb. 1: Seldschuken, Malik al-Mashriq Sanjar ibn Malikshah (reg. 1097-1157), Sultan Muhammad
ibn Malikshah (reg. 1099-1118) und Kalif al-Mustazhir billah (reg. 1094-1188). Dinar, Walwalij
(QunduzjNordafghanistan), Muharram 493 h (17. Nov. 1099 bis 16. Dez. 1099). (2,82g; 24mm;
Geschenk Arnd Kniesej OM] Inv.-Nr. 2003-17-17; VergroB.erung x 2.) Die Miinze nennt mit drei

Namen die Herrschaftshierarchie bis zum Kalifen. Drei Suren sind genannt, darunter auf der
Ruckseite Sure 2, Vel's 255 (Thronvers), claneben befindet sich ein Schwert als seldschukisches

Herrschaftszeichen (Tamgha). (Tafel 27)

Die Numismatik steht in der Tradition der Antiken Kunstgeschichte und spiitestens
mit Theodor 1vlommsen (1817-1903) auch in der der Alten Geschichte8 . Doeh fehlte
den an klassisehen griechisch-romischen 1vliinzen geschulten Numismatikern und
Historikern in der Regel der sprachliche und zumeist auch der asthetische Zugang
21.1 den islamischen MetalldokulTIenten , die dem Auge rneistens nur Inschriften
bieten. Der asthetische Charme der Islamischen Kunst und der Munzen im beson
deren erschlie£t sich auch eher dem lTIodernen 1vlenschen, der seit dem Beginn der
ki.instlerischen Moderne lernte, nicht nur das griechisch-rbmische Ideal als Ma£stab
gelten zu lassen9 .

Islamische 1vIunzen beinhalten bis zu 1.50 Worte Text (Abb.l). Die Texte geben
in den ersten sechseinhalb Jahrhunderten des Islam - ein Zeitraum, flir den es sonst
kaum andere historische Urkunden gibt - zumeist Auskunft uber Namen und Titel
cler gesamten Herrschaftshierarchie - vom lokalen Gouverneur bis zum Kalifen, oft
\-ier bis funf Namen. Sie notieren ebenfal1s den Ort odeI' zuweilen auch den Stadt
reil und das J ahr, manchmal auch den Monat und den Tag der Pragung. Religiose
Devisen geben Hinweise auf politische Richtungen. Als politische Urkunden sind
sie primiirer Beweis ausgeiibter Herrschaft. Ihnen kam die gleiche staatsrechtliche
Qualitat wie der Nennung des Herrschers in den Freitagspredigten zu. Die Namens
nennung in sikka (1vIunzprotokoll) und khutba (Freitagspredigt) gehorte zusammen.
Letztere war miindlich, doch auf 1vlunzen findet sich das Protokoll dauerhaft auf
eineln vielfach reproduzierten metallenen Trager gespeichert. Miinzen geben die
\IachtverhaJtnisse sogar genauer wieder als zeitgenossische Geschichtsschreiber. 1m
Falle eines Widerspruches 2U den nach den Ereignissen geschriebenen Chroniken

tvlommsen 1860.

Vgl. Hagedorn 2000.
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Abb. 2: lvlogul-Reich, Aurangzib, 200 Rupien, Shahjahanabacl (bei Delhi), Jahr 1083 h (1672-3)
(Calvano, 11,75cffi; OMJ Inv.-Nr. 2000-6-1; Geschenk Dr. Bernd Becker). (Vergrogerung x 0,5)

Abb, 3: G. J. Kehr, silberne Gravurmedaille auf Friedrich August von Sachsen 1727
(11,35 em; 230 g; Staatliehe Kunstsammlungen Dresden; Munzkabinett). (Vergro{?,erung x 0,5)

kommt clem Text der 1I1u11z8 - als im historischen ProzelS entsta.ndener Urkunde
- in der Regel eine hohere Glaubwurdigkeit zu. Als GegensUinde sind sie Objekte
der Gesta1tung und als arbeitsteilig hergestellte industrielle Produkte geben sie
Auskunft liber den technischen ProzelS und seine Organisation.

TURKENMODE UND EIN ERSTES DOKUMENTIERTES BODENDENKMAL

Von der ,Turkenmode' - insbesondere del' in Sachsen und Thuringen am Ende
des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts - profitierten die Orientalistik und die
Bescha.ftigung lnit orientalischen NIiinzen wenig. Hier galten der Orient und Ori
entalia als exotisches, elegantes Ornament, doch nicht als Erkenntnisobjekt. Es
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war del' marchenhafte Reichtum Persiens und Indiens, welcher die adelige Schicht
in den Bann zoglO.

Eine fur die Kulturgeschichte del' ,Tiirkenmode' wichtige Zeugin war die 2,275
kg schwere silberne Geschenkrniinze (Abb. 2) des indischen lVIogul-Herrsehers
Aurangzib (reg. 1658-1707) aus dem Jahr 1672-3 lYlit einem Durchnlesser von
11,75 emil. Sie wurde im April 1710 von dem Fursten von Schwarzburg-Arnstadt
in Amsterdam fur sein rvlunzkabinett erworben. J\!Iit dem Verkauf diesel' Sammlung
gelangte sie 1712 an das Gothaer l'v1unzkabinett des Herzogs von Sachsen-Gotha
Altenburg. Aurangzib galt als Inbild des prunkliebenden orientaEschen Despoten
und wurde in Saehsen und Thuringen in zahlreichen Kunstwerken verherrlichtl:2

.

Diese JVlunze war die erste Anregung fiir den Leipziger Orientalisten Georg Jacob
Kehr (1692-1740), sich mit orientalisehen :[\,1unzen zu beschaftigen. Kehr verfafSte
die ersten beiden 1donographien uber islamische JVIunzen in den Jahren 1724 und
1725 und gilt damit als del' Begrunder del' islamischen Numismatik'3. Seine zweite
IvIonographie besehrieb und erklarte jene Gesehenkmunze14

. Diese grofSformatige
Silbermlinze war Georg Jacob Kehr zuglcich Inspiration fUr die Gravur einer ebenfalls
grogformatigen, orientalisierenden kalligraphischen Silbermedaille (Abb. 3), die er
fur seinen Landesvater Friedrich August den Starken (reg. 1694-1733) zu dessen
Geburtstag anfertigte und ihm in Leipzig am 27. JVIai 1727 personlich uberreiehte15

.

Die erwahnte silberne indische Geschenkmunze Aurangzibs wurde nach 1930 von
dem Nawwab von Bahawalpur erworben. 1m April 1993 ging sie durch Diebstahl
in Frankfurt am J'vIain verloren. Nur das Orientalisehe J'vlunzkabinett Jena besitzt
als einzige offentliche Sammlung einen Calvano dieses fur die sachsich-thuringische
Kulturgeschichte wichtigen Exemplars. Es ist ein grofSziigiges Geschenk von einem
del' neuen Forderer del' Jenaer Samnllung aus dem Jahr 200011

,.

Georg Jacob Kehr war auch del' crste, del' islamische lVlunzcn nicht nul' als
Einzelexemplare sondern als Schatz- und Bodenfund wahrnahm und einen Schatz
fund in seiner Gesamtheit 1724 veroffentlichte17

. Dies ist die el'ste Ivlonographie del'
islamischen Numismatik. Kehr war 1722 naeh Danzig gegangen. Dort maehte ihn
Friedrich Gottlieb Engelcke, Staatssekretar del' Republik und ehemaliger Bul'ger
meister (reg. 1707·-1716), auf eincn Schatzfund von achtzehn islamischen 1dunzen

11.1

II

1~

l~

[·5

1;-

Reichel 1g95.

Zu dcn gigalltischcn l\Ilinzcn allgcmcin siehe Hodlvala: 1928.

Vgl. den "Hofstant Z11 Ddhi am Geburtstag des Grof&mogul Aurangzib", del' in den Jahren 1701 bis
1708 als aufwendige Juwelierarbeit von J, \Ielchior Dinglinger EliI' Friedrich August von Sachsen
gefertigt 'wurde. In dem ab 1670 angelegten Skulpturengarten in Schlag Grofskrornsdorf bei \Vei
mar findell sich 64 Portr~its hauptsachlich orientalischer Herrschel' und Frauentypen, darunter
(1,nch ein Port6it von Aurangzib; Lehfeldt 1893: 246.

F6ilm 1821: 8: Heidemann 2002b: 88-93.

Kehr 1725,

Zur Geburtstagsmedaille Arnold 2000: 18-·21. Zur Orientmode unci .\Jurnisrnatik in Sachsen auch
Arnold 19~)5.

Zllln )'{iinzhtbinet-t in Gotha unci cler Ivlunze Aurangzibs Heidemann 2000b. Del' Galvano (OivU
Inv,-Nr. 2000-6-1) ist ein Geschenk von Bernd Becker, Ulmen.

Kehr 1724.
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a.ufmerksam~den fOnf Fischer au~ dem nahe
gelegenen Dorf Stegen am 2. luni 1722
gemacht hatten. Die Veroffentlichung
ist die el'ste vollsUindige, methodisch
geregelte Fundpublikation islamischer
~/[unzen mit genauer Angabe der Fundum
stande. Da der heutige Standort der
lvfi.inzen unbekannt ist, liefert die edi
tio princeps (Abb. 4) der Forschung
weiterhin wichtige Informationen. Die
N[onographie 8teh1. ebenso am Anfang
del' islamischen Archaologie, wie der
Kunsthistoriker Richard Ettinghausen
(1906-1979) betont:

In 1724 there appeared in Leipzig a
monograph by Georg Jacob Kehr, \vhich
because of its correct readings of the
inscriptions and full comments, has
been called the first scholarly book on
rvfuslim numismatics and a.lso on Muslim
archeology in the widest sense18

•

Abb. 4: Tafelaussdmitt aus G. J. Kehr,
Monarchiae Asiatico-Saracenicae, 1724.

(Thtiringer Universitats- und Landesbibliothek)
(Vergr6fSerung x 0,.5)

Georg Jacob Kehr fand fur seine Arbeiten
in Sachsen keine Anerkennllng, trotz del'
Ehrerweisnng orientalischer Art gegcnuber
seinem Landesherrn, und ging nach St.
Petersburg. 1m Jahr 1731 war er dort
an clas )Reichscollegium der auswarti
gen Angelegenheiten' berufen worden,
um die orien1.alischen Sammlungen zu
ordnen und die j'v1linzen zu bestimmen.
Seine spateren numismatischen Studien

blieben wegen seines fruhen Todes im Jahr 1740 unvel'offentlicht19 .

DIE ANFANGE IN DER THEOLOGfE DER AUFKLA.RUNG

Die Geschichte del' orientalischen Numismatik in Jena is1. alter als die orientalische
Sammlung selbst. Die Anfange gehen in die Zeit der Theologie der Aufklarung
zuriick. 1m Jahr 177.5, im selben lahr, in clem Johann \Nolfgang von Goethe (1749
1832) nach vVeimar kalll, wurde in Jena Johann Gottfried Eichhorn (17.52-1827)
Professor fUr Theologie und orientalische Sprachen (Abb. 5). Zusamn1en mit Karl
David Ilgen (1763-1834fo, einem seiner Nachfolger, gilt Eichhorn als einer del' \iVeg-

18 Ettinghausen 1951: 21.

In Heidemann 2005: 172-173, Anm. 126.

!O Seidel 1993: insbesondere 68-91.
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Abb. 5: Johann Gottfried Eichhorn
(17.52-1827) in Jena von E. S. Henne
(1759-1828) 1787 (Privatsammlung).

bereiter der Theologie der AufkUirung21
.

Fast mochte man es als Zeichen deuten,
hieit Johann Gottfried Eichhorn seinen
Habilitationsvortrag am 10. Februar
1776 liber die AnHinge des arabischen
1IHinzwesens: De rei numariae apud
Arabas initiis'22. Seine Quellen waren
ausschlieglich mittelalterliche arabische
Texte. Islamische l\Jllinzen standen in
Jena nicht zur VerfUgung. Ais einer cler
ersten fUhrte Johann Gottfried Eichhorn
damit das Studium del' Geldgeschichte der
islamischen vVelt als Forschungsgegen
stand des Faches der morgenHindischen
Sprachen und der Theologie an einer
deutschen Universitat ein.

Es fallt auf) dag man sieh im letzten
Drittel des 18. Jahrhundel'ts, nach dem
Siebenjahrigen Krieg; an verschiedenen
Universitaten in Deutschland mit isla
mischen Mtinzen zu beschaftigen begann)
zuerst in Rostock, dann in Jena und in
Gottingen. Das Interesse an der Orien
talistik und mit ihr an der orientalischen
Mlinzkunde entsprach d81ll AufblUhen
der geisteswissenschaftlichen Fa-cher in
dieser Epoche. 1VEt del' Reflexion libel' die ~1ethoden begann auch die Verwissen
schaftlichungn . Der 8ich entwickelnde wissenschaftliche Diskurs tiber orientalische
Munzen erreichte einen ersten Hbhepunkt etwa zwischen 1780 und 1810. Dies ist
an der Anzahl del' beteiligten Gelehrten und ihren Schulern) wie auch an der Zahl
der Publikationen ablesbar. Fur die Herausbildung der Islamischen Numismatik
am Ende des 18. Jahrhundert als Teilgebiet del' Orientalistik bedurfte es dreier
Voraussetzungen: die erste, der Gegenstand des Interesses muf&te verfligbar sein)
also islamische 1VIlinzen; die zweite, die spezifischen sprachlichen Kenntnisse mufSten
vorhanden sein; und die dritte und wichtigste Voraussetzung: ein wissenschaftlich
historisches Interesse mufSte die ersten beiden verknupfen.

Beginnen wir mit der dritten, der wichtigsten Voraussetzung: Es bedurfte
eines geistesgeschichtlichen Zugangs zur BeschaJtigung mit ara.bischer Literatur
und Geschichte. In der Zeit der protestantischen Theologie der Aufklarung betrach-

21 Seidel 1994.

n Eichhorn 1776.

23 Siehe zum Umbruch in den Geschichtswissenschaften Ri.isen (1984), Bodecker et al. (1986); zum
Umbruch in del' Orientalistik Mangold 2004: 29-37; zur orientalischen lvIi.inzkunde innerhalb der
Orientalistik Heidemann 2005a.
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tete man das Alte Testalnent nicht rnehr, wie in der protestantischen Orthodoxie
iiblich~ als buchstabengetreue Sarnmlung gattlicher Offenbarung~ sondern begann
sie altl Blindel von Schriften aus clem alten und fernen Asicn Z11 verstehen. Einen
Durchbruch auf diesem Weg stellte die ))Einleitung in das Alte Testam,ent" des
genannten Jenaer Professors Johann Gottfried Eichhorn dar. Sie erschien in den
Jahren 1780 bis 1783. Diese frerude biblische Kultur stellte eine eigene litera
rische und kulturgeschichtliche Forschungsaufgabe dar. Johann Gottfried Herder
(1 744-1803), Konsistorialrat in Weimar ~ begriff das Alte Testament a.ls historische
Urkunde einer asiatischen Kultur~ die dem Leser nicht mehr unmittdbar zuganglich
war. Sie bedurfte del' Interpretation und des interpretiercnden Vergleiches, um die
darin enthaltene Offenbarung Gottes zu verstehen24

.

Protestantische Theologen eigneten sich nun orientalische Sprachen~ VOT allcrTI
Hebraisch abcr auch Syrisch-Ararnaisch und Arabisch, an, urn Bibeltexte philolo
gisch-kritisch unter Hinzuziehung orientalischer lV1anuskripte zu bearbeiten. Dies
ist die zweite der genannten Voraussetzungen. Diesel' Ansatz erfordertc es, das
Frcmde zu studieren, um es zu verstehen. Karl David Ilgcn formulicrte dicsen Ansatz
folgendennagen: " Wenn man also die heutigen A Taber z.E. kennt~ so kennt m,an
ziemlich eben dieselben Volker z'u Zeiten !vlosis.nil In diesem gcistesgeschichtlichen
Zusarnn1enhang steht auch die berlihrnte Forschungsreise von Carsten Niebuhr
(1733-1815) in den Orient. Sie wurde von dem einfluThreichsten Wissenschaftspoliti
ker seiner Zeit, dem Theologen und Gattinger Lehrer von Eichhorn, Johann David
lVIichaelis (1717-1791), veranlafSt. Der Fragekatalog, der dieser Reise mitgegeben
wurde) beinhaltete auch solche nach orientalischen 11linzen. Auch in del' VOIl Eichhorn
in Jena herausgegebenen Zeitschrift mit dem progranlmatischen Titel Repertori'um
fur Biblische und NIorgenlandlische Littcratur finden 8ich Aufsatze zur Sprachwis
senschaft, orientalischen Kulturgeschichte und islaluischen 1;1linzkunde. Noch bis
in die zweite HaJfte des 19. Jahrhunderts wurden Arbeiten zur Orientnumismatik
in theologischen Zeitschriften rezensiert. Die historische Sichtweise eraffncte dem
sprachkundigen Theologen mehr als nul' neue exegetische Erkenntnisse. 1'1it diesenl
Forschungsprogramm wuchs eine ganze Generation an historisch arbcitenden, phi
lologisch geschulten, orientalistisch ausgerichteten Theologen heran. Es war dann
oft Zufall, persanliche Neigung odeI' hein1atkundliches Interesse, das historisch
interessierte Theologen auf islamische Mlinzen stogen lieK

Dies leitet zu del' ersten Voraussetzung libel', der Verfligbarkeit von lVllinzcn
fLir die Forschllng: islarnische JVllinzen waren nul' in kleiner Stlickzahl in offent
lichen Sanunlungen vorhanden. 1m 18. Jahrhundert galten sie als liberaus selten.
UIn etwa 1750 war in den Kabinetten in Dresden, Gotha, Paris und Wien cine
,kritische' Anzahl vorhanden~ die jeweils bei etwa vierzig Exernplaren lag. Nur
in St. Petersburg lag die Anzahl urn cin vielfaches hoher. Diese Anzahl lieg ein
Interesse an der fachgerechten, systernatischen Kata.logisierung aufkommen. In
Paris war es der Numismatiker Jean-Jacques Barthelemy (1716-1795), der sich

2-l Seidel 1993: 10-33; Nebes 1999.

2,. Zitiert n:1ch Seidel 1993: 32; den;;. 1994: 4S9.
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dalnit beschaJtigte26
, und die Kustoden in Dresden und Gotha wandten sich an

den Leipziger Arabisten und Gra.zisten Johann Jakob Reiske (1716--1774)27. Zurn
Ende des Jahrhunderts hin waren nur wenig n1chr 11Linzen bekannt. Jacob Georg
Adler (1756-1834), ein Schuler von O.G. Tychsens, galt durch die Autopsie einer
italienischen Sammlung im Jahr 1782 von uber 100 islamischen J'vIunzen als einer
der besten Kenner seiner Zeit28

• Johann Gottfried Eichhorn kannte im Jahr 1786
aus der gcsarnten Literatur einschlieglich der Adlerschen Exemplare gerade uber
250 I\.1unzen2

!). Aus dem Vorderen Orient selbst kamen vor dem 19. Jahrhundert
nur wenige Stucke nach Europa. Zumeist war es heimatgeschichtliches Interesse
an vaterlandischen Bodendenknlaler, das den Anstog fur die Beschaftigung mit
orientalischen GeldstLicken gab.

Es waren dies vor allenl diejenigen islamischen Tvlunzen, die innerhalb Europas
und besonders in der Region urn die Ostsee herurn gefunden wurden. Sie stammen
aus den ersten J ahrhunderten des Islarn und gelangten durch den Handel del'
Khazaren und \Vikinger aus den Kerngebicten des Islamischen Reiches Liber den
Kaukasus sowie aus Zcntralasien uber die Wolga dorthin. Diesc I\'1unzen wurden
zwar schon imrner gefunden, doch erst durch das antiquarischc Interesse, das inl
18. Jahrhundert wuchs, gelangten diese Objekte in das Gesichtsfeld der sprach
kundigen Theologen der AufkHirung. Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815), Theologe
und Orientalist aus Rostock schrieb im Jahr 1780:

Einc del' seltensten Erscheinungen in del' Alterthums-Kunde ist unstreitig diese,
dag in den von del' Ostsee bespiilten Uindern, nicht selten arabische silberne
rvIiinzcn, Dirhems genannL ausgegraben werden, welche von odeI' unter den ersten
Chalifen odeI' Nachfolgern .fvIuhammeds an der Regicrung, mit Kufischem Character
gepragt "rorden sind. ]\lan hat diese ]'vliinzen in ?vIecklenburg, Pommern, Preusscn,
Schweden, Holstein, Jutland, Bornholm etc. oft in solcher Jvlcnge gefunden, daJS sie
verschiedene Pfunde gewogen haben. Noeh vor nicht gar langer Zeit hat ein Bauer
in del' Gegend von Dassow 2 l\iIeilen von Liibek einen ganzen Topf mit gedachtcn
~v1iinzen, unter welchen viele zerbrochene \varen, vermischt mit Bracteaten ausge
graben, welche ein IVIeufblinger Jude erhandelt und aIle eingeschmolzen hatte bis auf
einen Bracteaten von cler Grage eines Harzguldcns, und einige Bruchstiicke diesel'
arab. I'vliinzen, \velche die Semanidischen Regenten hatten schlagen lassen, die er
nculich als traurigen Ueberrest zu mil' brachte. Aueh erziilte mir ein hiesiger Jude,
dafs er vor einigen Jahren einen Topf mit solchen '~v1linzen und Bracteaten, die er
HeidenKopfe nannte, \velcher zu Steenhusen nicht weit von \Vismar ausgepfliigt
\vorden war, erhandelt und in die 1:Iiinze gcliefert habe. Er schiizte das Gewicht

. 30
auf 10 1/2 Pfund, und hattc kcin Stuck davon aufbehalten .

In del' Regel wurden Fundmunzen bis in das 19. Jahrhundert hinein - auger in
Schweden, das schon seit deln Jahr 1684 eine wirksame Antikengesetzgebung hatte
- eingeschmolzen. ~v'Ianchmal blieben einige Exenlplare ubrig, die - wie das oben
erwahnte - zufallig ihren \iVeg zu einem Kundigen fanden.

'17

:30

Barthelemy 1759.

Heidemann 2005a, vergleiche auch die andcren Aufsatze im zitierten Banel.

Adler 1782.

Eichhorn 1785-1786.

Tychsen 1780: 182-183.
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Abb. 6: Johann Gustav Stickel, Bleistift
zeichnung von Fritz Fries, 1847. (Thi.iringer
UniversiUits- und Landesbibliothek, Hand

schriften und Sondersammlungen)

1m Zeitalter del' Theologie der Auf
kHirung und del' Verwissenschaftlichung
del' Geschichtsstudien sahen die genannten
Orientalisten schon die grundsiitzlichen
Moglichkeiten, die in islamischen Tvlunzen
als Quellengattung verborgen liegen. Doell
es gab noeh zuwenig davon. Einige ftir
die Islamische Numismatik grundlegende
methodisch geregelte Vorgehensweisen
wurden jedoch in diesel' Epoehe das erste
Mal auf islamische !v1unzen ange"vandt.
Dies sind die Schatzfundbeschreibung
von dem erwiihnten Georg Jacob Kehr,
die ikonographische Wlethode durch
Jean-Jacques Barthelemy31, die histo
risch-kritische Textanalyse del' l\!Iiinz
legenden durch Johann J acob Reiske32

,

die Sammlungsbeschreibung durch Jacob
Georg Adler3

:
l und die Rekonstruktion

aussageHihiger Pragereihen durch Johann
Gottfried Eichhorn:H . Das erste wissen
schaftliche Handbuch zur Islanlischen
Numismatik verfalSte 1794 Oluf Gerhard
Tychsen:J5 .

DIE GRUNDUNG DES GROSSHERZOGLICHEN ORIENTALISCHEN

lVluNZKABINETTS 1M ZEITALTER DER PHILOLOGIE

Nach Johann Gottfried Eichhorn war es erst Johann Gustav Stickel, del' sich
in Jena wieder mit islamischen lVhinzen beschaJtigte (Abb. 6). Die orientalistische
Forschung emanzipierte sich in den dreigiger Jahren des 19. Jahrhunderts von
del' Theologie. Die Orientalistik konstituierte sich als eine sprachwissenschaftliche
Philologie, die sich als eine ihrer ersten Aufgaben die Quellenerfassung setzte. Das
Ivlodell war die Klassische Philologie als einer systematischen; textorientierten Dis
ziplin. Auf del' institutionellen Ebene der Universitat und del' Lehrstiihle dauerte
jedoch del' Ablosungsprozess langeI'. Orientalisten blieben bis in die zweite HaJfte
des 19. Jahrhunderts hinein in die Ausbildung von Theologen eingebunden36 .

JI Barthelemy 1759.

32 Reiske 1781-1782.

3.l Adler 1782.

1-1 Eichhorn 1785-1786.

2m Entwicklung der Methoden in del' orientalischen rVllinzkunde in del' Zeit del' TheoJogie del'
Aufktarung siehe im einzelnen Heidemann 20050,.

Zu diesem ProzelS siehe Johansen 1990 und Mangold 2004: 64-115.
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Dieser Urnbruch in der Orientalistik ging von der im Jahr 1795 in Paris neu
gcgrundeten Schule~ der Ecole speciale des langues orientales vivantes~ aus. Unter
ihrem Lehrer Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) brach sie einer philolo
gischen, textorientierten Orientalistik die Bahn. Silvestre de Sacy setzte sich unter
anderem auch mit orientalischen 1vIunzen als Textgattung auseinander. Fast aIle
seiner Schuler haben neben ihren philologischen Arbeiten auch munzkundliche
Publikationen vorzuweisen. Eine ganze europaische Orientalistengeneration, insbe
sondere aus den deutschen Kleinstaaten~ ging bei ihm in die Schule. Sie besetzten
nach und nach wichtige Lehrstuhle in Deutschland. Bei ihm studierten die spateren
Jenaer Lehrstuhlinhaber Johann Gottfried Kosegarten (1792-1860)37~der nach sei
ner Berufung nach Greifswald ebenfalls einige Studien zu regionalen orientalischen
Ivlunzfunden verfafSte, und Johann Gustav Stickel.

Die orientalische "t\"funzkunde stand nun im Rahnlen der Quellen- und Text
erfassung. Bezeichnend hierfur sind zahlreiche Aufsatze in der im Jahr 1845
gegrundeten Zeitschrijt der Deutschen JvIorgenliindischen Gesellschajt. Neben der
Publikation seltener und neuer Ivlunzen findet sich eine Reihe von philologischcn,
sprachwissenschaftlichen Anrnerkungen zu J'vlunzaufschriften; Diskussionen~ an
denen sich auch die Leipziger Heinrich Leberecht Fleischer (1801-1888) und Ludolf
Krehl (1825-1901) sowie Theodor Noldeke (1836-1930) in StrafSburg beteiligen.
Sie waren die Exponenten der in Deutschland damals fiihrenden sprachwissen
schaftlichen Schule.

Johann Gustav Stickel war 69 Jahre lang Dozent fur Theologie, spater Professor
fur orientalische Sprachen und Literatur, von 1827 bis zu seinem Tod 1896. Stickel
war wie viele seiner Fachgenossen ausgebildeter Theologe und Orientalist. Eine
iiuf1,erst gunstige personelle Konstellation ermoglichte im J ahr 1840 die Grundung
des Grof1,herzoglichen Orientalischen :NI1inzkabinetts. AIle Beteiligten hatten ihre
Priigung in der Goethe-Zeit erfahren und waren dem Orientbild Goethes verbun
den. 1m Jahr 1827 habilitierte Johann Gustav Stickel in Jena zum Dozenten fur
alttestamentliche und semitische Literatur. Entsprechend dem damaligen Brauch
ubergab er seine Dissertation personlich dem Staatsminister in Weimar, Johann
\Volfgang von Goethe. IVlehrere Ivlale besuchte Stickel in den Folgejahren Goethe
am Frauenplan in \Veimar, der sowohl alll Orient als auch an der Numismatik ein
grof1,es Interesse hatte. Er fOrderte bereitwillig den jungen Gelehrten. wlit Unter
stutzung des GrofSherzoglichen Hauses und mit einem Empfehlungsschreiben von
Goethe versehen, ging der gerade erst vierundzwanzigjahrige Dozent der Theologie
fur das \Vinterhalbjahr 1829/1830 nach Paris~ urn bei A. 1. Silvestre de Sacy und
den anderen Lehrern der Ecole speciale zu horen:.l8. Stickel, der Goethe sehr verehrte~

fuhrte seine numismatischen Interessen spater auf eine Anfrage von Goethe zuruck.
Dieser hatte ihn im Jahr 1831 gebeten, arabische Siegelsteine aus seiner Sammlung
zu deuten39

. Tatsachlich jedoch setzt Stickels intensive Beschiiftigung illit J'vlunzen
erst lllit der Grundung des Orientalischen I'vlunzkabinetts 1840 ein.

:J7 Nebes 1999: 73-76.

36 Stickel 1886.

of) Stickel 1883.
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Abb. 7: Frederic Soret, Medaille von Antoine Bovy, 1862. L. Frede, Das klassische Weimar in
IVledail1en, Leipzig 1959, 130 Nr. 144. (.51 mm; Fota OI\O) (Tafel 30)

Abb. 8: Maria Pawlowna, Medaille von Angela Fa.cius, 1854. (60mm; OMJ Inv.-Nr. 1999-12-1)
(Tafel 31)

Eine weitere Person hatte in Weimar del' Goethe-Zeit gelebt, die die islamische
Numismatik des 19. Jahrhundert entscheidend mitformen saUte: del' Schweizer
Frederic Soret (1795-1865) (Abb. 7). Sein Vater war Hohnaler del' Zarenfamilie
in St. Petersburg gewesen. Auf Vennittlung del' kaiserlichen Familie erhielt der
junge Gelehrte einen Ruf nach Weimar als Prinzenerzieher. Er befreundete sich
Init Johann \iVolfgang von Goethe. Soret interessierte sich aber in seiner Weimarer
Zeit noeh nicht fur Munzen; auch fehlt fiir diese Zeit ein Nachweis eines besonderen
Interesses aID Orient. 1m J ahr 1836 kehrte er in seine Heilnatstadt GenE zuruek.
Heimatkunde gab schliefSlich den AnstofS sieh mit islamischen :Nlunzen zu besehaJ
tigen. Schon im Jahr 1830 \-var ein Sehatzfund bei Steekborn im Thurgau zu Tage



Stefan Heidemann 107

Abb. 9: Die sogenannte ,;Krone des
Dschanibek::, Aufnahme 1906.

(Universitat Jena, heute verloren)

gekornrnen, del' zahlreiche arabische
~Iunzen enthielt. Sorets erster Aufsatz
zu islamischen tvliinzen behandelte diesen
Sehatzfund-Ju.

Zur \vichtigsten Forderin orienta
lischer Numismatik sollte die russische
GroJ5furstin, Zarentochter und sach
sisehe Grogherzogin }\,1aria Pawlowna
(1786-1859)11 \verden (Abb. 8). Sie war
1804 aus St. Petersburg zur Heirat in
das provinzielle Weimar gekOlnrnen,
zu einer Zeit, als sich die Epoche der
Deutschen Klassik dem Ende zuneigte.
Unter Goethes Einflu£' begann auch sie
sich fur den Orient ?,u begeistern. Sie veranstaltete regelmaJsig die spater berlihmt
gewordenen nLiterarisehen Abende'\ zu denen jevv"eils Jenaer Gelehrte und aus
wartige geladen wurden. Johann Gustav Stickel war seit 1833 ein gern gesehener
Gastredner·12

,

Die }\/Ioglichkeit: eine bedeutende umfangreiche Sammlung von etwa 1.500 ori
entalischen Iv'Iiinzen fur Jena zu erwerben, bot sich im Jahre 1839. Jene Sammlung
gehorte dem ehemaligen Herrnhuter jVfissionar Heinrich August Zwick (1796-1855),13,
Er hatte achtzehn Jahre in del' NIissionsstation Sarepta an der 'A/olga gelebt. Von
einer seiner 1'Iissionsreisen und seinem breit gefaeherten ethnographischen, geo
graphischen wie arehaologischen Interesse legen ein kleines selbstverfalStes Buch44

und zahlreiche Aufsatze Zeugnis ab~5. Zuruck in Deutschland begann er am Ende
der dreigiger Jahre sich von seinen verschiedenartigen Samnllungen zu trennen.
Johann Gusta.v Stickel erfuhr von dem Verkauf del' Ivlunzsammlung durch einen
seiner Studenten. Am 21. Januar 1840, gelegentlich eines Vortrages libel' die agyp
tische Hiel'oglyphenschrift an einem jener ,Literarisehen Abende', lenkte Stickel
zum Schlug seine Rede auf die Sammlung Zwick. Er erliiuterte ihre herausragende
wissenschaftliche Bedeutung und die l\!Ioglichkeiten, die sich durch einen Enverb fUr
die l1asiatische Geschichts- und Sprachforschung, Kunst und Paliiographie~(erbffncn
wurden-lo. Dabei betonte e1', dag die Sammlung in RufSland zusammengetragen
worden sei, del' Heimat von rVlaria Pawlowna. Das entscheidende Argument scheint
jedoch der Hinweis auf eine mittelalterliche goldene Krone odeI' NIlitzenaufsatz) die

10 Soret 1840; Heidemann 2004b: 323-324; del'S. 2005c: 236-237; IJisch 2005.

-II Jena 1999.

-12 Kretschmann 1893.

-13 Augustin 1999.

IJ Z\\!ick &. Schill 1827.

I'> Bibliographie Augustin 1999: 235.

1(; Del' Vortrag findet sich im Thuringischen Hauptstaatsarchiv -Weimar (ThHStA\V) HA A XXV,
Akten 464, BL :313-341: "Ueber Schrift, besonders Hieroglyphenschrift. Ein Vortrag von D.
Gustav Stickel". Auf B1. 340v-341v geht Stickel auf die Zwicksche Sammlung ein.
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sogenannte "Krone des Dschanibek" gewesen zu sein (Abb. 9). Sie solI in den Ruinen
der untergegangenen Hauptstadt der mongolischen Goldenen Horde, in Saray an
der \Volga, gefunden worden sein. Sie gehorte ebenfalls zur Smnmlung Zwick. Der
goldene .l'vIiitzenaufsatz war nach einem Khan der lVlongolen des 14. Jahrhunderts,
Jani Beg (reg. 1341-1357), benannt..Maria Pawlownas Gatte, der GroThherzog Carl
Friedrich (1783-1853), war nun entschlossen, die Zwicksche Sammlung einschliefslich
der fur die russische Geschichte bedeutenden Krone fur das groThherzogliche Haus
zu erwerben. Ein Gutachten verfafSte Frederic Soret. Seinem Tagebuch vertraute
Stickel an: "Diese Arbeit [an der Sammlung, SH] macht mich zum Orientalisten" 47.

Das GrofSherzogliche J\rlunzkabinett war die erste museale Einrichtung in Deutsch
land und die zweite Institution weltweit nach dem Asiatischen l\-'luseum in St.
Petersburg, die sich ausschliefSlich der Pflege und der Erforschung der materiellen
Kultur des Orients widmete4K

•

DIE SAMMLUNG vVIRD ERWEITERT

Die .Miinzen stalnmten vor aHem aus der Zeit des Wikingerhandels zwischen denl
Baltikum und der islamischen Welt, d(~m 9. bis 11. Jahrhundert, und aus der Zeit
del' Goldenen Horde, jenel' mongolischen, tatarischen Dynastie in RufSland, wah
rend des 13. bis 15. Jahrhunderts. Die Sammlung bildete fur Stickel die Grundlage
seiner orientalistisch-numismatischen Studien. 1m Jahr 1845 legte er den ersten
Sammlungskatalog vor, eine Beschreibung der 123 umayyadischen und abbasi
dischen 1vliinzen. Er sollte zum einen ein Bestandskatalog und zum anderen ein
Kompendium fiir diesen Wissenschaftszweig sein. Der Aufbau folgte dem ivluster
des Kataloges der St. Petersburger Sammlung von 1826'19. Dieser war von Christian
J\rfartin Frahn (1782·-1851), einem Schiiler des erwahnten Oluf Gerhard Tychsen,
verfafSt worden. Durch Frahns uberragende ivlaterialkenntnis, die Vielzahl seiner
Publikationen und das weite Netz seiner Korrespondenz ist er zum eigentlichen
modernen Begriinder der islamischen Numismatik geworden. Sein Katalog war nach
Klassen gegliedert, das heifSt nach Dynastien, Herrschern und dann nach Jahren.
Fdihn wurde durch seine Publikationen und seinen Schriftwechsel auch zum Lehrer
von Johann Gustav Stickel.

Nachdem der Grundstock gelegt war, arbeitete Stickel intensiv am Ausbau der
Sammlung. Durch Ankauf und Tausch mit grofSen Kabinetten in London, Paris und
Rostock wuchs die Sammlung schnell. rm .Jahr 1846 meldete Stickel schon einen
Bestand von 2.000 J\rlunzen. An der raschen Erweiterung hatte vor aHem 1,1aria
Pawlowna grofSen Anteil. hn selben J ahr finanzierte sie Frederic Soret eine Reise
nach lY10skau, um lY1unzen aus der beruhmten ebenfalls in RUThland zusammengetra
genen Sammlung von Sprewitz zu erwerben. 1m Jahr 1852 kamen die umfangreiche
Sammlung des franzositichen Numismatikers Justin Sabatier (1792-1870) mit 728
Exemplaren und die des bekannten l\!Iittelalternumismatikers Heinrich Philipp

17 Stickel, klein Ich, Dl. 67; Eintrag unter clem 17. 4. 1840.

-IB Vollers 1906; Heidemann 2004b.

cHI Frabn 1826.
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Abb. 10: Umayyaden, 'Abd al-~'1alik, IDamaskusl, Jahr 77 h. (696 n. Chr.)
(4,45g; 20m; ex. Slg. Frederic Soret; OlvIJ Inv.-Nr. 303-A2). Doppelte VflrgroJSerung (Tafel 28)

Cappe (gest. 1862) mit 882 Exemplaren hinzu. Cappe hatte die islamischen Milnzen
seinerseits von August Otto Ruhle von Lilienstern (1780-1847) erworben) der in
napoleonischer Zeit Prinzenerzieher im vVeimar Goethes ge\vesen war. Auch nach
dem Tode von ]\l1aria Pawlowna im Jahr 1859 blieben die familiaren Kontakte des
Hauses Sachsen-Weimar und Eisenach nach RuiSland fur die San1mlung fruchtbar.
wlunzen aus Armenien) Georgien, der Kaukasusregion und Osteuropa bilden daher
einen Schwel'punkt der Sammlung. Die Jahl'zehnte um die Jahrhundel'tmitte stellten
die zweite Blutezeit der islamischen Numismatik dar, hinsichtlich del' Anzahl der
Publikationen und der beteiligten \Nissenschaftler. Johann Gustav Stickel, Frederic
Soret, der Uppsalaer Gelehrte Karl Tornberg (1807-1877) - ebenfalls ein Schuler
von Silvestre de Sacy - und Christian Wlartin Frahn in St. Petersburg waren die
fuhrenden Vertreter dieses Faches. Stickel baute das Orientalische l\1unzkabinett
zur bedeutendsten Sammlung in Europa nach der in St. Petersburg aus. Erst spater
in den siebziger und achtziger Jahren wurde es durch die Sammlungen in Paris)
London und Berlin an Zahl iibertroffen. Dart waren die orientalischen 1\!lunzen
jedoch nur Bestandteil einer Universalsammlung.

Am 17. Dezeluber 1865 verstarb Frederic Soret in Gen£. Eine lebenslange
Freundschaft hatte ihn mit dem Weimal'er Haus und mit Stickel verbunden. Er
hinterlieiS luit uber 5.500 orientalischen J'v1iinzen die groiSte und bekannteste Pri
vatsammlung seiner Zeit. Soret selbst hatte noch viele der bedeutenden Stucke
veroffentlicht. 1m September 1866 gelang es Stickel schlieiSlich, die grofSherzogliche
Familie zu uberzeugen, den Ankauf zu finanzieren. Die Soretsche Sammlung stellte
die an 2ahl und Giite herausl'agendste einzelne Akzession del' Sammlungsgeschichte
dar. Das "vohI kunsthistorisch interessanteste und bis heute am meisten publizierte
Exemplar der Sammlung ist der Gold-Dinar vom Fruhjahr des Jahres 77 isIa
mischer Zeitrechnung oder 696 n.Chr. (Abb. 10). Er steht an der Schnittstelle zur
Arabisierung von lVIunzwesen und Verwaltung, die aus dem byzantinischen Gebiet
unter del' Herrschaft von Beduinen erst einen arabisch-islamischen Staat formte.
Die l\'funzgestaltung ist noch dem byzantinischen Konzept verhaftet) obwohl die
Legenden selbst al'abisch sind und statt eines byzantinischen Kaisers der Kalif in
arabischem Gewand und mit einem Schwert gegtirtet abgebildet ist.
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ZWISCHEN KAISERREICH UND \VEOv'IARER REPUBLIK

Die Arbeits- und Reisemoglichkciten iln vorderen Orient hatten sich seit der
ellropa,ischen Expansion und seit Einrichtung regelma:f&iger Dampfschiffahrtsver
bindungen zwischen \Vesteuropa und der Levante erheblich verbessert. Rldsland
begann seinen islamischcn Herrschaftsbereich kolonial zu erschlieiSen. Diese Entwick
lungen erlaubten es: in Europa umfangreiche Sammlungcn orientalischer .Munzen
aufzubauen. }'dehrere bedeutende Privatsammlungen, die zwischen den dreigiger
und sechziger lahren angelegt worden waren; kanlen im letzten lahrhundertdrittel
zuru Abschlug und gelangten in offentlichen Besitz - wie die von Frederic Soret
- oder wurden versteigcrt. Die europaischen Nationalstaaten wetteiferten darin: ihre
hauptstadtischen Sarnmlungen reprasentativ auszuballen und innerhalb der Ivluseen
die vVelt abzubilden. Bedeutende Anbiufe orientalischer }'!llinzen wurden get!=itigt.
Das Grogherzogliche Orientalische lvIiinzkabinett, das bis dahin die bedeutendste
Sannniung auJ.Serhalb Ruglands beherbergte, wurde nun - trotz der Soretschen
Sammlung - an Zahl liberholt. Das Gro:f&herzogtU111 konnte rnit der Finanzkraft
der nationalen Ivletropolen nicht mithaltcn.

Urn die neuen Bestande an }"liinzen zu erschliegen, wurden in allen grogen
europaischen Kabinetten ausgebildete Orientalisten angestellt. In den :Lvluseen
begann man lnit Katalogisierungsprojektcn. Es hatte zwar auch in der ersten
HaJfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe von bis heute wichtigen Sarnmlungspu
blikationen gegeben, doch die Beschrcibungstechnik war verbessert und das zur
Verfugung stehende Ivlaterial war vcrvielfacht worden. Den Auftakt dieser neuen
Serie an Bestandskatalogen rnachtc noch Johann Gustav Stickel im Jahr 1870 mit
dem z\veiten T~il seines "Handbuches zur Ivlorgenlandischen Ivliinzkunde", Seine
Grundlage bildete im wesentlichcn die neu erworbene Sanlrnlung von Frederic
Soret. Der lenaer Bestandskatalog urnfaJSte liber 96 Pdigungen aus der Zeit vor
der rvUinz1'eform des Kalifcn 'Abd al-l'vlalik im Jahr 77/696. Der Katalog wurde im
Jahr 1975 in Leipzig und 2004 in Frankfurt nachgcdruckt. Stickel beschaftigte sich
mit den "Anfangen des aTabischen M'lLnZWeSens" und knlipfte damit - wie e1' im
ersten Satz des Buches betont - an den Habilitationsvortrag von Johann Gottfried
Eichhorn an. Der Katalog stellte einen bedeutenden rnethodischen Fortschritt dar.
Stickel erhob das geographische Prinzip zur bestimrnenden Ordnungskategorie.
Die Sequenz von Pragungen einer Region oder einer Stadt ist fur die islamische
Geschichte wesentlich aussagekraJtiger als eine Ordnung nach der zeitlichen Abfolge
von Dynasticn und Herrschern50 . In rascher Folge erschienen nun die Kataloge
der andcren gro1&en Sammlungen in London (10 Bdc. 1874-1888), Paris (3 Bde.
1887-1896), l'vladrid (1 Bd. 1892), Konstantinopel (6 Bde. 1894-1903), St. Peters
burg (1 Bd., 3 Supplemente 1896-1904) und Berlin (2 Bde. 1898-1902). Trotz des
cnormen Anstiegs der nun zuganglichen und wissenschaftlich erfa1&ten }.!lunzen
nahm die historisch-kritische Verarbeitung dieser neuen Quellen deutlich ab, Dies
gilt besonders flir Deutschland. Der Agyptologe Adolf Erman (1854-1937) betreute

:,0 Sichp dazu Heidemann 2005b,
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z\vischen 1877 und 1883 die orientalischen J\ifiinzen in Berlin. Riickblickend auf die
Zeit unl 1880, crinnert er sich:

Pertsch in Gotha'il, Stickel in ,Iena, \VeyP2 und ich waren damals so ziemlich die
einzigen )\lenschen in Deutschland, die orientalische Munzen kannteno:i .

Zum einen haUe die Generation der Schiiler von Antoine Isaac Silvestre de Sacy, die
sich wie selbstverstandlich 1I1it allen Textgattungen auseinandersetzte, in Deutsch
land schon weitgehend jiingcren Platz gelllacht. Ein weiterer Grund war die Fulle
mittelalterlicher literarischer Texte, die in der Epoche der Philologie herausgegcbcn
"vorden waren und nun in gedruckter Form vorlagen. Diese Fiillc mufSte gesichtet
und erschlossen werden. Diese Texte waren fur die Forschung einfacher zugang
lich als die Rekonstruktion der Sequenz von Ivliinzlegenden ciner IvIunzstatte. In
Deutschland karn noch hinzu, daf~ die von Heinrich Lcberecht Fleischer - eine1l1
Schuler von A. 1. Silvestre de Sacy - angeHihrte und in Deutschland mcd~gebliche

Richtung innerhalb der Orientalistik sich hauptsbichlich sprachwissenschaftlichen
und nicht historischen Thenlen widInete.

Die siebziger Jahre des 19, Jahrhunderts waren durch ein bedeutendes \Vachs
tum del' Anzahl der nun zur Verfugung stehenden orientalischen 1,1iinzen gekenn
zeichnet. Die Pflege der 11lateriellen Kultur auJSereuropa,ischer Zivilisationen war
in denI nach vVeltgeltung strebenden Kaiserreich Progrmnrn. Das neu erstandene
wilhelminische Reich erlaubte den Berliner 1/1useen Ankaufe bisher ungeahnten
AusnIaiSes. 1m Jahr 1876 gelang es Julius Friedlander (1813-1884), dem Direktor
des Berliner J'vliinzkabinettes, die bedeutende Samlnlung des britischen Offiziers
Seton Guthrie mit 15.000 Exemplaren zu erwerben. Irn Jahr 1904 wurde von Wil
helm von Bode (1845-1929) eine Abteilung Islamischer Kunst im Kaiser-Friedrich
:tv1useum eingcrichtet.

Das Berliner J\liinzkabinett iiberfliigelte nlit der Sammlung Guthrie das Jenaer
an ZahI. J\lit dem jungen, kreativen Agyptologen Adolf Erman wurde am 1. Sep
tenlber 1877 erstmals ein Orientalist im Berliner Iv1unzkabinett eingestellt. Adolf
Ernlan erkannte ab einer der wenigen seiner Zeit, welch machtvolles Instrument
dern Historiker nlit islamischen l\'liinzen an die Hand gegebcn ist. Doch das 1:fiinz
kabinett \var fLir ihn nul' Durchgangsstation zu einem Lehrstuhl flir Agyptologie.
vVohl unabhangig von den Uberlegungen von Stickel setzte er in denl Arrangement
del' Berliner Sammlung das geogl'aphische Prinzip urn: die Organisation nach :Miinz
statten und J ahren. anstatt wie danlais noch ublich nach Klassen. Dvnastien und, , v

Herrschern. Doch sein Nachfolger und Stickels Schiiler Heinrich Niitzel (1863-1934)
ol'dnete die Samlnlung spateI' wieder nach Dynastien urn.

Der Erste vVeltkrieg stellte fLir viele F~ichel' einen Einschnitt dar. 1m Jv1iinz
kabinett wurdc Niitzel nun zum Sortieren von Inflations- und Stadtenotgcldschei
nen herangezogen und harte auf zu publizieren. Sein Ausscheiden 1924 aus delll
Dienst des Jvluseums markiert das vorlaufige Ende der islamischen Numisrnatik

oj \\'ilhelm Pert-seh 1832-1899.

Adolph Weyl, Berliner ~hi.nzh~indler.

Erman 1929: 137.
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in Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg endete weitgehend die institutionelle
BcschaJtigung rnit islamischen :!'vIunzen in allen europaischen Landern auger in
Rugland. In Deutschland kam hinzu, dafS nach dern Ende des imperialen Strebens
die wissenschaftliche Forderung der Studien aufsercuropaischer Kulturen erheblich
nachlieK In Jepa wurde 1919 der vakant gewordene Lehrstuhl im Orientalischen
Seminar nicht'mehr besetzt.

Vielleicht war das Ende der islamischen Numismatik auch der hybriden Stellung
von islamischen J'vlunzen, als Textgattung, numismatischem Objekt und gestaltetem
Gegenstand geschuldet, die die fachliche Zuweisung innerhalb differenzierter Dis
ziplinen erschwerte. Unbearbeitete mittelalterliche literaritiche Texte gab es noch
reichlich, Numismatikern fehlte der sprachliche und historische Zugang und die
wissenschaftliche Beschaftigung mit islamischer Kunst hatte erst begonnen.

DAS vVISSENSCHAFTLICHE ERBE VON JOHANN GUSTAV STICKEL

Wurde Johann Gustav Stickel in den sechziger Jahren noch hart von seinen
Fachkollegen wegen seiner sprachwissenschaftlichen Arbeiten zum Etruskischen54

kritisiert, so war er in den siebziger bis neunziger Jahren des 19. Jahrhundcrts ein
vielfach geehrter Gelehrter. Der herangewachsenen ji.ingeren Generation galt er als
Zeitzeuge einer untergegangenen Epoche, des Weimar Goethcs. Fur Stickel selbst
stellte die Tcilnahme an dem Dritten Internationalen Orientalistenkongress in St.
Petersburg iIn September 1876 als Reprasentant der deutschen Orientalistik den
glanzvollen ehrenden Hohepunkt seiner beruflichen Laufbahn dar. Der Leipziger
Professor Ludolf Krehl, der von dem OrganisationskOlnitee des Kongresses zum
correspondierenden Nlitglied ernannt wurde, schrieb in einem Brief an Stickel vom
15. August 1876:

Sie "verden der Hauptrepra.sentant der deutschen Orientalistik in Petersburg sein.
Ieh freue mich unendlich dariiber. Auger Ihnen wird Saehau aus Berlin und Soein
aUi) Tiibingen dorthin gehen-° f

'.

Der Grogherzog, dessen Sammlung Stickel uber Jahrzehnte zu einer der bedeu
tendsten Europas gemacht hatte, lie:lS im Jahr 1889 zu Stickels funfzigjahrigem
ProfessorenjubilauID eine Nledaille schlagen (Abb. 11)5G. Johann Gustav Stickel
war sich der weitreichenden Bedeutung seines Lebenswerkes bewugt. Er schrieb
im Jahr 1885:

Hier im deutschen Binncnlande, in dem kleinen Jena, wo vor ctliehen 40 Jahren
noch keine einzige orientalischc Miinze vorhanden war, ist cs mir gdungen, rine

,5·1 Stickcl1858. Besprechungen: E\v;:1Jd 1858, Gildemeister 1859; auch Carl Siegfried, in: Allgemeine
dev,tsche Biograph'ie 54 1908: 519-522, hier 521. Das Buch wurde 2005 in den USA nachge
druckt.

Brief von L. Krehl an Stickel vom 15. August 1876 (ThULB, Nachlag Stickel, 1-10).

Del' cillzige Goldabschlag, del' fiir das Oricntalische rVIlinzkabinett bet>tirmnt war, ging wiihrcnd
des 20. Jahrhundcrt verloren. Er konnte 1996 mit J\Jitteln der Universitat als erste Neuerwerbung
des Orielltalischen l'vliillzkabinetts aus dem Handel wieder envorben werden (0]\0 Inv.-Nr. Hl96
1-1).
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Abb. 11: Johann Gustav Stickel, Goklrnedaille von Vihldemar Uhlmann: L8S9.
(51 111m; 0i\0 Inv.-Nr. 1996-1-1) (Tafel 29)

Sammlung zu schaffen, die auf lange Zeit hin eine unerschopfte Quelle flir derartige
Forschungen bieten kann"'.

Am 21. Januar 1896 verstarb Johann Gustav Stickel nach kurzer Krankheit im 91.
Lebensjahr. Stickels Nachfolger in Jena) cler Arabist und Islamv.rissenschaftler Karl
Vollers (18.57-1909), bewahrte und vermehrte die Sammlung, doch \vissenschaftlich
setzte er andere Akzente. Einen Nachruf auf Stickels Leistung als musealen Sammler
stellt Vollers kurze Beschreibung der Jenaer Sammlung aus dem Jahr 1906 dar. Zu
diesel' Zeit beherbergte das Kabinett liber 13.600 Niunzen58

.

Vollers Nachfolger 1909, del' Semitist und Altorientalist Arthur Ungnad folgte
1919 einen1 Ruf nach Gl'eifswald und ging spater nach Breslau. Der Lehrstuhl in
Jena wllrde vorerst nicht wieder besetzt. Am 15. NIai 1939 wurde der Hauptteil del'
Samlnlung Soret einem Reprasentanten der grofSherzoglich-sachsischen Schatull
verwaltung in Vieimar ubergeben. Die Soretsche Sammlung war rechtlich nur eine
Leihgabe del' Fiirstenfamilie gewesen. Nach dem Z\veiten vVeltkrieg gelangte die
Sammlung tiber Zwischcnstationen an die Bayerische Staatssammlung in Ivllinchen.
Die Spuren des bedeutendsten islamischen Kunstwerks der Sammlung) cler "Krone
des Dschanibek'\ verlieren sich nach clem Aufsatz Vollers von 1906. Aueh das Archiv
und die Akten des GrolSherzoglichen orientalisehen IvILillzkabinetts wurden 1942 von
der Universitat ohne Aktenvermerk fortgegeben. Etwa die HaJfte der verbliebenen
Goldmunzen und etliche Silbermlinzen verschwanden, wahrscheinlich unmi ttelbar
nach dem Zweiten vVeltkrieg. Sechsmal zog die Sammlung seit dem Ersten Welt
krieg urn) \vobei Schranke mit Inhalt umfielen und die Vol1ersche Anordnung der
l'vI i.inzen d urchei nander geworfen wurde. Damit war die Jenaer Sammlung iin Jahr
1993 bis auf einen Torso zerschlagen.

Doeh die bloiSe Existenz def in Jena verbliebenen Samn11ung stcllte auch ohne
eine faclnvissenschaftliche Betreuung ejne Herausforderung dar. In1 Jahr 1958

:;, Stickel 1885: 39.

~8 Vollers 1906.
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beschaftigte sich Volkmar Enderlein in seiner Abschlu~arbeit eingehend mit den
sasaniclischen und friihislan1ischen l\IHinzen sasanidischen Typs im Orientalischen
IvIiinzkabinetf)f.). Sein beruflichcr Werdegang fiihrte ihn an die Spitze des lVluseums
fiir Islamische Kunst, welches er bis zum Jahr 2001 leitete.

NEUE ANFANGE AUF ALTEN FUNDAMENTEN

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zwei Versuche von Seiten der klassischen
nUlllisrnatischen Institutioncn in Ost und West das Fach der orientalischen Numis
matik wieder zu beleben. Die Bemuhungen blieben jedoch ohnc andauernden Erfolg.
Ausgangspunkt in Westdeutschland war die urspriinglich in lena beheimatete
Sammlung von Frederic Soret. Peter Jaeckel (1914-1996)tiO hattc in Berlin Klassische
Archaologie und Kunstgeschichte studiert. Nach der Blockade Berlins 1948 ging
er nach J'v1unchen. In der Bayerischen Staatssamnllung war seine Aufgabe, die neu
erworbene Sammlung Soret einzuarbciten. Er brachte sich die arabischc Schrift im
Selbststudium bei, urn J'vlunzen zu lesen und zu bestimlllen. Er inventarisierte die
Soretsche SaInmlung und machte sie crneut der vVissenschaft zuganglich. Auch
lehrte Peter Jaeckel idamische Numismatik an der Ludwig-J\1aximilians-Universitat.
Ihm fehlte aber der unmittelbare sprachliche Zugang zu den literarischen Quellen.
Da es an Aufstiegschancen im lVIunzkabinett mangelte, verlie~ er im Jahr 1969 die
Staatliche J\1iinzsammlung und ging als Direktor an das Bayerische Armeemuseum
nach Ingolstadt.

Der zweite Versuch fand in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen
Republik in Berlin, statt. Seit den sE~chziger Jahren gab es Bestrebungen fLir eine
Schwerpunktbildung ,Orientalia', in desscn Rahmen auch eine Orientnumisrnatik
geschaffen werden sollte. Fur diese Position wurde Hermann Simon systematisch
zum Orientalisten und NUluismatiker ausgcbildet. Von 1975 bis 1985-6 arbeitctc e1'
im Berliner l\IIiinzkabinett. Jcdoch lie~en allch hier die schlechten Aufstiegschancen
ihn einen anderen Weg einschlagen. Er \vurde zum Direktor des Centrurrl Judaicum
in Berlin berufen. Die Stelle illl IvIiinzkabinett blieb vakant und fiel Zll Beginn del'
neunziger Jahre weg.

Die vViederbelebung der orientalischen Nurnismatik in Deutschland ging von
der universita,ren Islanlwissenschaft aus - dort wo auch diese Wissenschaft ihren
Anfang genornmen hatte. Nach einem Jahrhundert der Forschung an den mittelal
terlichen literarischen Texten war in der historisch ausgerichteten Islamwissenschaft
deutlich gewordcn, daiS es trotz der Fiille an mittelalterlichen literarischcn Quellen.
abgesehen von wenigcn Ausnahmen, fiir die Zeit VOl' dem 14. und 15. Jahrhundert
kaum priInare Dokumentenbestande oder gar Archive gab. Die mittelalterlichen
Autoren schrieben haufig aus dem Blickwinkel ciner Stadt, eines Herrscherhauses.
einer rcligiosen Richtung oder im Abstand von mehreren Jahrhunderten zu den
Ercignissen, ohne dag deren Angaben aus unabhangigen Dokumenten bestatigt
odeI' widerlegt werden konnten oder dag Ubcrlieferungsliicken in jcdcm Fall

c,q Enderlein 1958.

60 Heiclema11n 1997
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offensiehtlieh wurden. Dieses Ungleichgewicht zwischen der Fillle an sekundarer
mittelalterlicher Uberlieferung und den wenigen primaren Dokumenten fuhrte zu
einer grofsen Abhangigkeit heutiger Forschung von den Siehtweisen zeitgenossischer
oder spater lebender Autoren.

Ab den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Islamwissenschaft
sieh fUr die Methoden anderer Disziplinen, wie Geographie, Politologie und Wirt
schaftswissenschaft, zu offnen und sich immer mehr als Regionalwissenschaft zu
verstehen. Dies trifft - wenn auch nicht in dem gleichen Mage wie in der gegen
wartsbezogenen Forschung - auch auf die historisch ausgeriehtete Islamwissenschaft
zu. Hier waren die Nachbarn vor aHem die Kunstgeschichte und Archaologie.
Seit Beginn der neunziger Jahre wird das Bild der islamischen Numismatik in
Deutschland wieder vielfaltig, nicht zuletzt durch die wissenschaftlichen Impulse,
die die politische Vereinigung gab. Die IVlunzen wurden wieder als unmittelbar im
historischen Prozeg entstandene Dokumente erkannt. In manchen Perioden stellen
die aktiven IVlunzstatten ein dichtes geographisches Netz uber der islamischen Welt
dar. Die Pragereihen einer IVIiinzstatte sind sensible Anzeiger der Verschiebungen
in der politischen Rierarchie.

1m Jahr 1988 gelang es dem Orientalischen Seminar der Universitat Tubingen
in einer glucklichen zeitlichen und personellen Konstellation mit Hilfe der Volks
wagen-Stiftung die Privatsammlung des Amerikaners Stephen Album zu erwerben
und so einen Neuanfang in der Forschung zu setzen. Mit der Grundung der For
schungsstelle fUr Islamisehe Numismatik in Tubingen 1990 war die Orientalistik in
Deutschland nach uber neunzig Jahren, seit dem Tod von Johann Gustav Stickel,
wieder urn die BeschaJtigung mit dieser Quellengattung reicher6l

. Auch an den alten
Universitatssammlungen und an einigen grogen offentlichen Kabinetten regte sich
wieder Interesse an den orientalischen Bestanden, die im 18. und 19. Jahrhundert
gesammelt worden waren. 1hre Existenz stellte oft geradezu eine Wiederentdeckung
dar, so in Gottingen62

, in Jena, in Rostock63 und in Leipzig64
•

Nach der ersten Sichtung der Jenaer Sammlung im Oktober 1994 erkannte man,
dag das Jenaer Munzkabinett nicht nur eine der Grundlagen fur das vVissen des 19.
Jahrhunderts uber islamische Munzen gebildet hatte, sondern daruber hinaus, dag
der bislang noch ungeordnete Bestand Potential zu einem modernen historischen
Forschungsinstrument birgt. Norbert Nebes und der Verfasser bemtihen sich seitdem
urn die Rehabilitation dieses Forschungsinstrumentes und deren wissenschaftlichen
Aufarbeitung. Nur noeh 8.600 Munzen waren in Jena verblieben, durcheinander
geraten, ohne Bestimmung, ohne Inventare, ohne Dokumentation. Vor jeglichem
Neuanfang galt es, ihre Geschichte aufzuarbeiten.

Samtliche Akten des Orientalischen :Miinzkabinettes und Unterlagen galten
inl Oktober 1994 noch als verschoHen. Die Akten, das Vermehrungsbuch und
die Erwerbungsunterlagen, die wissenschaftliche Korrespondenz von Stickel und

r,l llisch 2000.

r,2 Boehringer 2000; Schwarz 2000.

6:) Kluf6endorf 2000.

0,1 Heidemann 2004c.
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Soret wurden Anfang 1995 im Thiiringischen Rauptstaatsarchiv in VVeimar wieder
aufgefunden und kehrten inzwischen an die Universitat zurtick. Arn 6. November
1996 wechselte die Sammlung zu neuen besser geeigneten Raumlichkeiten in der
Sellierstr. 6 in .lena. 1m Jahr 1998 gelang es mit Hilfe einer Vielzahl von Freunden
des Orientalischen Ivliinzkabinetts die Privatsammlung von Peter Jaeckel flir .lena
zu erwerben. Von 1998 bis 2001 konnten im Rahmen eines von der Deutschen For
schungsgemeinschaft geforderten Projektes die lVliinzen des Kaukasus und Osteuropas
in einem Sylloge-Band; der im Jahr 2005 erschien6

'\ katalogisiert werden. Durch
einen Kreis aktiver Forderer, allen voran Rudiger Bettenhausen, Arnd Kniese und
Hans Wilski konnte die Sammlung mittlerweile auf 18.000 Exemplare ausgebaut
werden. Reute, im Jahr 2007 ist die Sammlung ein modernes wissenschaftliches
Arbeitsinstrument zur historischen Regionalforschung des Vorderen Orients.

Die lVlaterialbasis der islamischen Numismatik hat sich gerade im letzten Viertel
des vorigen Jahrhunderts nicht zuletzt durch die Anstrengungen in Tiibingen und
.lena vervielfacht. In Deutschland allein stehen mindestens 137.000 orientalische
:Nliinzen in offentlichen Sammlung der Forschung zur Verfiigung, einschlieglich von
etwa 30.600 indischen IVliinzen und zuzuglich von wenigstens 24.600 ostasiatischen
Ivliinzen. Die Islamische Numisrnatik ist in heute - anders als zur Zeit Eichhorns,
Stickels oder Hermann Simons - in der Situation, von vielen Orten und Regionen
des Vorderen Orients dichte Ivlaterialcorpora zu besitzen, die sich parallel zur his
torischen Uberlieferung "lesen" und zur Kunstentwicklung "sehen': lassen66 .
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