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Miinzen als Kunstwerk

Stefan Heidemann

MUflze Ulld KUllstllOlldwerk
Gold- und SilbennUnzen waren Zahlungsmittel nach islami
schem Recht. Sie wurden arbeitsteilig gefertigt und ihre Qua
Iitat von staatlichen Institutionen kontrolliert. DarUber hinaus
galt islamischen Herrschern eine Nennung auf ihnen als Aus
weis ausgeUbter Herrschaft. Als politischcs Dokument geben
sie deshalb in del' Regel die Namen del' gesamten Herrschafts
hierarchie, vom lokalen Herrscher wm Kalifen, wieder. Sie
tragen Angaben wm art und dem Jahr, wweilcn auch dem
Monat und dem Tag der Pragung.

Obwohl ein technisches Massenprodukt, wurden MUnzen
wegen ihrer verschiedenen Funktionen fUr die politische Repra
sentation zu Objekten des Kunsthandwerks. In welchem Grade
dies geschah, warabhangig von dem spezifischen Verwendungs
zweck, den politischen Umstanden, den WiL1schaftlichen Erfor
demissen und den handwerklichen Ftihigkeiten. Vier Aspekte
der MUnze als Objekt del' Kunst sollen beispielhaft herausgegrif
fen werden: VielfaltderGestaltung innerhalbeiner MUnzgruppe,
die ikonographische Reprtisentation poutischer Macht, Goldpra
gung der Rum-Seldschuken und KUnstlersignaturen aufMUnzen.

Die Gestaltllng einer MUnze soli in del' Regel VOl' allem die
Unterscheidbarkeit von einander verwandten MUnzsorten er
leichtem. Sie selbst fo)gtdem Zeitgeschmack und isteher konser
vativ als innovativ. Die erste Gruppe von GoldmUnzen starrunt
aus del' Zeit kurz VOl' dem Zusammenbruch der mamlukischen
Herrschaft in Agypten, von al-Malik al-AschrafQansuh al-Ghun
(906-922 H.l1501-1517). Die MUnzgruppe dokumentiert das
Spektrum unterschiedlicher Gestaltungsvarianten und das
WechselspieJ von Schriftauftcilung, rahmendem Omament und
KalJigraphie.

Neben del' schriftlichen Ncnnung des HeLTSchers aufMUnzen
kann die ausgeUbte Herrschaft am augenfaIligsten durch ein
Symbol reprasenliert werden. Baibars (658-667 H.lJ260-J277)
warMamJuken-Herrscher in Agypten und erfolgreicher Feldherr
gegen Mongolen und Kreuzfahrer. Er wahlte als personliches
Herrschaftssymbol den Lowen und setzte ihn auf MUnzen. Der
Baibars-Lbwe steht am Beginn del' mamlukischen Heraldik. Die
Wiedergabe von personlichen, nicht scluiftlichen HeLTSchafts
zeichen wardem islarnischen MUnzwescn au Berhalb del' Kupfer
pragung weitgehend fremd. Del' Baibars-Lowe stellt eine Syn
these dar, die unter Verwendung allgemeiner Herrschaftssymbo
Ie aus del' ti.irkischen Tradition Familien- oder Starruneszeichen
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(Tamghas) enthlilt und sich europ~iische heraldische Vorbilder
aneignet.

Die folgenden beiden MUnzgll.lppen bilden jeweils eine Son
dergll.lppe unterden MUnzselien ihrerZeit: Rum-seldschukische
GoldmUnzen und buyidische MUnzen mit Stempelschneidersi
gnaturen. Beide Gruppen entstanden zu Zeiten, in denen die Ge
staltung von MUnzen an den fiirstlichen Hofen besonderc Beach
tung fand. So wurden fUrGeschenkzweckezu besonderen Anliis
sen MUnzen speziell angefer1igt. Die BlUtezeit dieser hofischen
Sonderforrnen wardas4. H.l1 O. Jahrhundert in Iran. DieseTradi
tion Jebte in Anatolien unter den Rum-Seldschuken im 7. H.l13.
Jahrhundert fort. Die hier gezeigten MUnzensind zwar keine ein
dcutig als hofische Geschenke hergestelltell Stucke, dennoch
spiegeln sie das hohe kulturelle Niveau del' Residenzstadte, in de
nen sie entstanden, wieder. GoldmUnzen gehoren in der rum
seldschukischen MUnzpragung zu den Ausnahmeerscheinun
gen. Die hier vorgestellte Sammlung rum-seldschukischer Gold
mUnzen ist die groBte auBerhalb derTUrkei.

Etwa hundert Jahre bevor sich unter Handwerkem im isla
mischen Raum die Praxis verbreitete, ihre Werke w signieren,
gravierten in West-Iran Stempelschneider fUr rond zwei De
kaden, zwischen 350 H./960 und 370 H.l980, ihre Namen auf
einige der besten Stempel. Drei Arbeiten des bedeutendsten,
namentlich bekannten buyidischen Graveurs al-Hasan ibn
Muhammad sind zu sehen. Seine Werke sind beispielhaft fUr
das gewachsene Selbstbewu13tsein eines herausragenden
KUnstiers des 10. Jahrhunderts.

Form del' Miinzbeschreibung
Die MUnzbeschreibungen enthalten folgende Angaben:
Nominalbezeichnung
MUnzstatte
Pragedatum, zuerst das islarnische, dann das christliche Jahr
Personen, die im MUnzprotokoll erwahnt werden.

Die Reihenfolge der Nennung entspricht del' Rangfolge der
Herrschaftshierarchie vorn 10kaJen Herrscher wm Kalifen.
Gewicht und Durchmesser
Kornmentar
Sammlungsverweise, Literaturangaben etc.
AbkUrwngen wr MUnzbeschreibung:
AR SilbermUnze.
AU GoldrnUnze
Sig. Sammlung
stgl. stempelgleich



Auf beiden Seiten wird die Legende durch drei "S«-Biinder UnIer
teilt.

Auf beiden Seitcn wird die fUnfzeiligc Inschrift durch drci Bander
unIerteilt. Diese Bander werden aus »Iiegcndcn SSS« gebildet.
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ASCHRAFI. (K;)iro), Pragej;)hr nicht lesbar: 14mm; 3,35g
vg1. Balog 1964. Nr.868

12b
ASCHRAFl, (Kairo), Pragejahr nicht lesbar; 14mm; 3,22g
vgl. Balog 1964, Nr.87 I

Auf del' Vorderseite ist das mittlere »S«-Band durch ein Knotenoma
ment, wiees vielfach an Gebaudcn und aufTextilien verwendet wird,
unterbrochen. Die Ruckseite ist unIerteilt durch drei spiegelverkehr
te "S«-Biinder.

12c
ASCHRAFl, (Kairo), Pragejahr nicht lesbar; 15mm; 2,79g
vgl. Balog 1964, Nr.869

Go/d-Aschrafis von Qallsuh al-Ghuri

Qansuh al-Ghuri (906-922 H.I 1501-15) 7) war del' letzte
bedeutende Mamlukenherrscher in Agypten vor der osmani
schen Eroberung. Wie seine Vorganger selzte er die Pragung
eines Goldmunzen-Nominals fort, das Aschrafi genannt wur
de. Del' Namegeht auf aI-Malik al-Aschraf Barsbai (825-841
H.l1422-1437) zuruck. Er wollte ein Nominal schaffen, das im
Umlauf mit den europaischen Goldmunzsol1en konkurrieren
konnte. Durch den Indienhandel uber Alexandria stromten
viele europaische Goldmunzen, insbesondere Dukaten, nach
Agypten, die wegen ihres konstant hohen Feingehaltes im
Umlaufund fUrdie Schatzbildung beliebt waren. Das Gewicht
der Aschrafis war im Durchschnitt ein wenig leichter als der
Dukat selbst, auch hatte er einen geringeren Feingehalt. Da
aber das schlechte Geld das in der Regel gute verdrangl, spiel
ten agyptische Goldmunzen im Umlauf eine um so bedeuten
dere Rolle, wtihrend fUr die Schatzbildung die europaischen
Munzsorten bevorzugt wurden.

Kennzeichen der von Barsbai eingefUhrten Goldmlinze
war eine beidseitige Insduift. Die Zeilen waren jeweils durch
drei Omamentbander voneinander abgeteilt. Unter Qansuh al
Ghuri war diese starre Form schon aufgelost. Ocr Aschrafi
prasentierte sich in einer Reihe von graphischen Varianten.
Munzen haben in der Regel durch die politische Tradition ei
nen festgelegten Kanon von Inschriften und Angaben. Dieser
bestand meist bei der vorliegenden Munzserie aus:
auf der Vorderseite die Nennung des Herrschers: as-Sultan al
Malik al-Aschraf Qansuh al-GhClli mit einer Eulogie: Mage
sein Sieg ruhmreich sein
auf der RUckseite eine religiose Inschrift: Es gibt keinen Gott
aufier Allah, Muhammad ist sein Gesandter, er hat ihn ge
sandt mit der Rechtleitung, sowie oft die Angaven uber MUnz
staUe und Pragejahr.

Die Elemente der Miinzaufschriften bleiben unverandert
im Gegensatz zu ihrer Aufteilung und Rahmung. Unterschied
liehe Gestaltungen von MUnzen haben meistens technische
Griinde, wie beispielsweise die Unterscheidung einer MUnz
sorte von einer anderen oder solche weiterer Munzstatten. Die
Damaszener Aschrafis weisen im Gegensatz zu den Kairinem
auf der Vorderseite einen Sechs- oder AchtpaJ3 auf.
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12d
ASCHRAFI, (Kairo), 917 H./1511-2; 18mm; 3,34g
Balog 1964, Nr.879

Auf beiden Sciten dieser MUnze iSl die Legende durch drei Schlau
fenbtindereingeteilt. Aufder RUckseite befindcl sich cine kleinc Lilic
in der zweilen Zeilc.

•
12e
ASCHRAFl, MUnzstatte nieht lesbar, 913 H./1507-8;
15mrn; 3,37g

Hier befinden sich die "S« -Bander au fder Vordersei Ie. au f der RUck
seile ersclZtcn sie Perl-Bander.

12g
ASCHRAFI, ohne Angabe der MUnzstatte und des
Pragejahres; 14mm; 3.29g
Balog 1964. Nr.886

Die Vorderseile ist nun ganz auf den AchtpaB ausgerichlet. Innerhalb
des Achtpasses wird der Name des Hcrrschers genannt und im Kreis
damm seine Titulalur. Die RUckseile dagegen iSl konventionell ge
staltet.
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12f
ASCHRAFi, Damaskus, 918 H./1512-3; 14mm; 3,29g
Balog 1964, Nr.884

Die Vorderseite mit dem Namen des Herrschers ist wie alle Aschrafis
durch drei spiegelverkehrte »S«-Bander gekennzeichnet. Auf der
RUckseite ist in die durch Omamentbiinder unterteilte Inschrift ein
SechspaB eingelassen. der die Angaben zur Mtinzstatte und dem Pra
gejahr enthalt.
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Dillare VOII Baibars

Der Lowe ist das Symbol der Herrschaft des Mamluken-Sul
tans Baibars von Agypten. Er findet sich sowahl auf MUnzen
als auch in der Architektur wieder und bildet den Ausgangs
punkt fUr eine differenzierte auBereuropaische Heraldik. Sau
vaget Ubersetzteetymologisch korrekt den Namen Baibars mit
prince-tigre, FUrst-Tiger. Es handelt sich trotzdcm nicht um
ein sprechendes Wappen. Thorau wies darauf hin. daB die
Zeitgenossen in der dargestellten Gro13katze eindeutig einen
Lowen in dem Wappentier Baibars' sahen.

Meinecke (1990, 38) lei tete den Baibars-Lowen vom eng
lischen Lowen ab und sah das mamlukische Wappenwesen als
»adaptierte Sonderentwicklung des westlichen Wappenbrau
ches«. Unbestreitbar hatte das europaische Wappenwesen in
vielen seiner Aspekte und Symbole Vorbildcharakter. Doch
bestand auch in der islamischen Welt eine Tradition ikonogra
phischer Herrschaftssymbolik. Sie findet sich wieder auf
MUnzen als Ort der Reprasentation von pol itischer Macht. Der
Baibars-Lowe, am Ausgangspunkt des mamlukischen Wap
penwesens, stellt den ZusammenfJuf3 zweier Traditionen dar:
Bildlicher Darstellung als allgemeines HClTSchaftssymbol,
und tUrkische Tamghas, als Reprasentation von Besitz und
HelTschaft eines Stammes oder eincr Fami lie. Es ist aber nicht
ausgeschlossen, daE deren Synthese von auBen angeregt wor
den sein kann.

Welche Forrnen von Herrschaftsreprasentation fanden sich
vor Baibars auf islamischen MUnzen? Gold- und SilberrnUn
zen waren im islamischen Reich, von frUhen Ausnahmen und
von GeschenkmUnzen abgesehen, SchriftmUnzen. Nur Kup
fermUnzen, die einen anderen rechIlichen Status besaBen, wei
sen in einigen Perioden der islamischen Geschichte eine Viel
faIt von bildlicher Darstellung und allgemeiner HelTSchafts
symbolik auf. Unter den Umayyaden reprasentiel1en auf
Gold- und SilberrnUnzen nur der Name des Staatsgrunders,
des Propheten Muhammad und die Verweisung auf Allah die
Staatsmacht. Spater trat die Erwahnung des regierenden Herr
schers als Ausweis ausgeUbter Herrschaft hinzu. Mit dem Ein
dringen tUrkischer Stamme in das islamische Reich und ihren
MachtUbernahmen wurde zuweilen ein weiteres Element in
die MUnzgestaltung aufgenommen. Tamghas waren einfache,
auf einen Stamm oder eine Familie bezogenen Zeichen und
dienten ursprunglich dazu, den Besitzeines Stammes zu kenn
zeichnen. Die Seldschukenherrscher waren seit der Zeit
Tughnl Begs (429-455 H./I038-1 063) durch einen Bogen und
einen Pfeil reprasentiert, das nordmesopotamische Herr
schaftshaus der Artukiden von Mardin durch zwei Ubereinan-

der angeordnete, auf die Spilze geurehle Winkel Uber zwei
kurzen Strichcn. Das Tamgha del' Zangiden bestand aus zwei
voneinander abgcwandten Sichelmondcn.

Mit der MachtUbernahme turkstammiger Herrscher in Sy
rien, Nordmesopotamien und Anatolien entwickeltc sich zu
nachst wieder bei KupfennUnzen eine reiche ikonographische
Tradition. Manche diesel' Motive stammen aus der Herr
schaftssymbolik, andere wiederum sind Sternallegorien oder
stammen aus weiteren, unterschiedlichen Zusammenhangen.
Es wurden antike Darstellungen. byzantinische Kaiser, thro
nende islamische Herrscher, Elefanten, Doppeladler, ~ond
u nd Marsa II egorien, Drachen und viel es andere mehr abgebi 1
det, ohne daB sich das Bild aufeinen konkreten Herrscheroder
auf eine Herrschaftsfamilic bezog. Dies schloB jedoch nicht
aus, daB cine Kombination von bildlicher Darstellung und
Tamgha bzw. einem Herrschernamen, direkt auf die Macht ei
ner Herrschaftsfamilie oder einer Person hinweisen sollte. So
gibt es DoppeJadlcr, die auf der Brust das Tamgha der Artuki
den, den Namen des Kalifen odereines Ay,yubiden tragen. Auf
Gold- und SilbemlUnzen wurden Tamghas dagegen seit dem
Ende der grof3-scldschukischen Herrschaft nicht mehr ver
wandt.

Der rum-seldschukische Herrscher Sulaimanschah (592
600 H./ 1195-1203) fUhrte als erster auch bildliche Darstellun
gen der aJlgemeinen Herrschaftssymbolik auf fUr den Umlauf
bestimmten Silberrni.inzen ein: ein nach rechts galoppierender
Reiter mit einer Streitaxt Uber der rechten Schulter. Nach ihm
pragte erst wieder Kaichusrau ab dem Jahr636 H./1240-41 ein
anderes allgemeines Herrschaftssymbol: einen Lowen, der
nach links lief, unter einer Sonne mit mensch] ichen ZUgen.
Auch auf zeitgenossichen MLinzen des christlichen Konigrei
ches KJeinarmenien befand sich ein Lowe.

Unter der kurdischen Dynastie der Ayyubiden in Syrien
und Agypten, den unmittelbaren Vorgangern der Mamluken,
wurden weder Tamghas noch bildliche Darstellungen auf
Kupfer-, Silber- und Goldmi.inzen verwendet. Nur in den
ayyubidischen Besitzungen ostlich des Euphrats setzte man
auf KupfermUnzen bildliche DarsteJlungcn. Als sich die
Ayyubiden um die Mitte des 7. H.l13. Jahrhunderts als unfahig
erwiesen, ihre Lander gegen die unmittelbare Bedrohung
durch die Kreuzfahrer und die Mongolen zu schi.itzen, Uber
nahmen die Mamluken. im Jahre 648 H.lJ 250 erst in Agypten
und dann im Jahre 658 H./1260 in Syrien die Macht. DieMam
luken waren als Kriegssklaven tUrkischer Abstammung aus
SUdrussland fUrdie'ayyubidische Elitetruppe importiert worden.

Aibak (648-655 H.l1251-1257) wardererste Mamluken
hen'scher, der im Jahre 652 H./ 1254-55 seinen Namen auf
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13a
01 NAR, K:liro, 659 H./ 1261: 231ll111: gelocht: 6,86g
Baibars
Sal11l11lung Balog (in: Balog 1964, Nr.2, wegcn Fehllesung der
MUnzstatte dort unter »Alexandria« falsch eingeordnet).
Insgcsamt 5 Exell1plare bek:lllnt.

13c
DINAR, Kairo, 659 H.l1261; 22rnm; 5,18g
Baibars, al-Mustansirbilliih (Kalif659-660 H./1261-62)
Balog 1964, Nr.37: Insgesamt 8 Exemplare bekannt.
Am 13. Radschab 659 H./13. Juni 1261 huldigte Baibars in
Kairo dern Abbasiden al-Mustansir billiih aJs dem ersten Kai
rener Kalifen. AI-Mustansir billiih war nach der Eroberung
von Baghdad zu den Beduinen des Imk geflUchtet. Aus ver
schiedenen politischen Erwagungen hemus entschloB sich
Baibars, ihn als Kalifen anzuerkennen.Im Gegenzug i.ibertrug

••
13b
DINAR, Alexandria, 659 H./1261; 23mm; gelocht; 4,54g
Baibars
Sammlung ANSUM 1002.1.1257 (publizien bei Balog 1964,
Nr.28). Lane-Poole IV, 1889, Nr.473. Insgesarnt 6 Exemplare
bekannt.
Oiese beiden StUcke gehoren zu den ersten Goldmi.inzen von
Baibars. Sie entsprechen in ihrer fonnalen Gestaltung denje
nigen seiner Vorganger. Auf der Vorderseite steht der Name
Baibars mit der einfachen Titulatur ai-Malik az-Ziihir. Unter
halb der Titulatur: der Baibars-Lowe. Die Ri.ickseite zeigt das
islamische Glaubensbekenntnis.

M(jnz~n pr~igen lid~. Darauf nannte er tkn Nallll:n seines ver
storbellcn Herrn, des Ayyubiden as-S:ilih Ayyub, mit vol km
Herrschaftstitel. Seinen cigenen Namen setzte er darunter, al
lerdings ohne jegliche Titulatur. Die Zuriickhaltung entsprach
einem empfundenen Mangel an Legitimi@ des neuen Re
gimes. Uber seinen Namen plazierte Aibak ein Tamgha als in
dividuelles - oder wahrscheinlicher - als Herrschaftszeichcn
seines Stammes. Es bestand aus einem nach unten gckehrten
Winkel, flankien, rechts und Jinks, von jeweils drei Punkten
(Balog 1964, Nr.76).

In den Jahren 656-658 H./1258-1260 waren die MongoJen
nach Irak und Syrien eingefallen. Nach dem Tode des Grol3
Khans in China zogen sie den Hauptteil ihrerTruppen zuruck.
Baibars zeichnete sich in den Kampfen gegen sie wie auch ge
gen die Kreuzfahrer aus. Er ergriff die Macht in Agypten und
Syrien und wurde einer der bedeutendsten Herrscher des Mit
telalters. In den ersten Tagen seiner Herrschaft liel3 er in Kairo
Dirhams pragen, die in ihrer Gestaltung noch ganz denen von
Qutuz emsprachen. Jedoch noch im selben Jahr fiihrte er einen
neuen Silbennunztyp ein und begann mit der Pragung von
Gold-Dinaren. Aufdiesen MUnzen wurde unter seinen Namen
und seine TituJatur ein individuelles Herrschaftszeichell ge
setzt. Der mamlukische Chronist Maqr'iz'i schrieb: »Und er
setzte sein personliches Wappen (rank) auf Dirhams und dies
war das Bildnis eines Lowen (sabli ').« (Maqriz'i, 68)

Die beiden Traditionen der islamischen Herrschaftssym
bolik waren darin vereint und legten den Ausgangspunk! fUr
die Entwicklung der mamlukischen Heraldik: der Lowe als
alloemeines Herrschaftssymbol und die Tradition desc

Tamgha. Aber im Gegensatz zum Tamgha bezog sich das Zei-
chen hier erstmals nach Ausweis der Chronisten eindeutig
nicht auf eine Familie odereinen Stamm, sondem aufein Indi
viduum, den Herrscher.

Die mamlukische HeraJdik kennzeichnet, daB die Angeho
rigen und Mitglieder des hofischen und militarischen Haus
haltes ihr eigenes Wappen aus dem des Sultans ableite~~n, in
dem sie dem Sultanswappen weitere Symbole hinzufi.igten.
Sein Sohn, Baraka Chan (676-678 H./1277- 1279) fUhrte
ebenfalls den Lowen als Wappen. Auf den MUnzen aus Da
maskus is! zusatzlich vor den Lowen ein Tamgha zu erkennen:
Ein Dreieck mit kleinen Kreisen an den Ecken. Ein Am'ir, der
zum Haushalt von Baibars gehorte, fUhrte in seinem Wappen
sowohl den Baibars-Lowen als auch sein Amtssyrnbol als
Truchsess, Serviette (buqdscha).
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der Kalifihm die Oberherrschaft in der islamischen Welt. Bai
bars dokumentierte dies, indem er den Namen des Kalifen auf
seine MUnzen setzte und den Titel as-Sultan ai-Malik az-Ziihir
annahm. Uber die erste MUnzpragung anlaf3lich der Huldi
gung fUr al-Mustansir billilh berichtete der Zeitgenosse Ibn
Wasil, damals Richter in Gize bei Kairo,: »Und Dinare und
Dirhams mit seinem (al-Mustansirs) Namen wurclen ausge
streut.«

13d
DINAR, Damaskus, Jahr nicht lesbar
Baibars
Nachdem der neue Kalif al-Mustansir billilh im Kampf gegen
die Mongolen Anfang 660 H.lEnde 1261 bei Baghdad gefal
len war, wurde sein Name wieder aus der MUnzpragung ent
fernt und stattdessen wieder nur das islamische Glaubensbe
kenntnis genannt. Das hier vorgestellte ist das bislang einzige
bekannte Exemplar.

Johann-Christoph Hinrichs

Dil/are dcr Seldscllllkell VOII AllatoliclI

Die Seldschuken en'ichteten im 6. H.l12. lahrhundert in Ana
tolien, das auf arabisch "Rum« (Rom, Byzanz) genannt wur
de, ein bedeutendes islamisches Reich. In der abendlandi
schen Geschichte sind sie hauptsachlich als Eroberer des bst
lichen byzantinischen Reiches und als Gegner und VerbUnde
te der Kreuzfahrer bekannt. Ihre Architektur und ihre MUnzen
erweckten schon frUh das Interesse der Kunsthistoriker und
Numismatiker. Es wurde durch die Geschichte der Kreuzzlige
und die prachtigen Darstellungen von Menschen, Tieren und
Fabelwesen ausgelbst. Die rum-seldschukischen MUnzen
sind bislang dennoch wenig erforscht.

Unter den Rum-Seldschuken wurde fast hauptsachlich Silber
ausgepragt, wenig Kupfer und kaum Gold. Die Grol1-Seldschu
ken, aufdie sich die Rum-Seldschuken beriefen, beherrschten im
5. H.lll. und 6. H./12. Jahrhundert weite Teile des liak und des
Iran und gaben dagegen fast nur Goldmlinzen aus. Von den Rum
Seldschuken sind nul' rund 50 durch Da'tums- und Mlinzstatten
angaben sowie durch we Gestaltung unterschiedliche Gold
MUnztypen bekannt, im Gegensatz zu ungefahr 1.600 silbemen.
Nach heutiger Kenntnis sind in bffentlichen und privaten Sarnm
lungen Uber 100 Goldmlinzen Uberliefert. Rum-seldschukische
SilbennUnzen haben sich dagegen in mehreren zehntausend
Exemplaren erhalten. Allein der bisher grbl1te Schatzfund be
stand aus ungefahr 18.000 Dirhams. Die fast ausschliel1liche Sil
berpragung der Rum-seldschu.k:en findet in diesel' Zeit nur beirn
sUdlichen Nachbarn, im ayyubidischen Syrien, eine Parallele.
Dagegen wurde bei den anderen Anliegerstaaten, in Byzanz, irn
lu' lu' idischen Mosul und irn abbasidischen Irak hauptsachlich
Gold vermUnzt, abel' relativ wenig Silber. Die hier prasentierte
Gruppe ist die bedeutendste Sammlung an rum-seldschukischen
GoldmUnzen auBerhalb der TUrkei.

Nachdem Uber anderthalb Jahrhunderte guthaltige Silber
mUnzen keine Rolle im Geldumlauf des Nahen Ostens gespielt
hatten, begann zuerst Saladin in Syrien im Jahre 571 H.l1175-76
wieder mit der Pragung von guthaltigen Silber-Dirhams im kJas
sischen Dirhamgewicht von 2,8g. Ihrn folgten die Rum- Seld
schuken spatestens im Jahre 580 H./1184-85. Der friiheste be
kannte Gold-Dinar der Rum-Seldschuken staIlUllt von QI1ldsch
Arslan (551-588 H./I 156- I 192) aus dem Jahr 573 H.l1 177 aus
der Hauptstadt Konya Goldpragungen blieben eine Ausnahme,
die sicherlich nicht aufeinen Mangel an Gold zuriick.zufuhren ist.
Durchdas Einschmelzen von MUnzen der Nachbarstaaten, hatte
es den rum-seldschukischen MUnzstatten ausreichend zur
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VerfLigung gestandcn. Ofknbar war dic Pr;igllng von eigencn
rum-seldschukischcn Goldl11Linzen abcr kcin wirtschaftlichcs

Erfordernis. Es iSlnichl ausgeschlossen. daB einige der gezeigten
Goldmunzen ihr Entstehen hallpts;ichlich ihrem politischen NlIt
zen, elwa zur Repr;isentation politischer HelTschaft, verdankten.

1m Einzelfall mBt sich dies nichl entscheiden.
Der seldschukische Chronist Ibn Bibl (gesl. nach 684

H./ 1285) erwahntc zweilllal Geschenke des rurn-seldschuki
schen Sultans, die aus GoldmLinzen beSlanden. Der Sultan Kai
ka'Gs (608-617 H./121 0- 1219) heiralete die Tochter des Man
gudschakiden von Erzincan, Bahram-Schah. Um die Kadis, die
den Heiratsvertrag abgefaBt hatten, grol3zLigig zu entlohnen, be
rief ereigens eine Audienzein. Er lieS ihnen und den [mamen, ih

rem Rang entsprechend. silberne und goldene Teller vorsetzen,
auf welchen »Goldduruste [perfekt ausgepragte MLinzen) von
tausend oderfUnfhundert und zweihundert und hundert und fUnf

zig mithqal in Zuckerkrokant gehullt« lagen. Moglicherweise
glichen sie dem hier unter Nr. 14a gezeigten Dinar. Ibn Blbl be
richtete noch anlill3lich einer anderen Gelegenheit. liber Ge
schenkmunzen. Der Sultan Kaiqubad wurde Mitglied in dem
yom Kalifen gefuhrten mystischen FLirstenbund der Futuwwa.

Zur Initiation sandte der Kalifden Rechtsgelehrten as-Suhrawar
dl nach Konya. Als die Zeit fur dessen Ruckkehr nach Baghdad

nahte, beschenkte Kaiqubad ihn reichlich. Er schickte dem Ge
sandten des Kalifen »aus den Mitteln der Charadsch-Steuer
[Landsteuer)«, der Cluisten und Amlenier des Reiches von Rum
100.000 Dirham ('adad) [namlich] 5000 goldene Sultil.nl-Dinare,
gepragt nut dem 'ala'ischen MLinzstempel in 500 und 100 und
50-mithqat-Srucken, lind anderen SOl1en von Geschenken. Die
Bezeichnung» 'alfi'ischer MLinzstcmpel« verweist eindeutig auf
rum-seldschukische Gold-Dinare. Von 'Ala' ad-DIn Kaiqubiid.

(llisch 1985,5)
Der Bcgriff Dinar ist im rum-seldschukischen Munzwesen

mehrdeutig. 1m klassischen islamischen Recht wird damit
eine Goldmunze bezeichnet. Die seldschukischen Silbelmun

zen trugen jedoch seit ihrer Einfuhrung im Jahr 580 HI1184
85 bis etwa in die Zeit von Kaikii' us (607-616 H./ 121 0-1220)
auch haufig die Bezeichnung Dinar. Moglicherweise woHten

die Rum-Seldschuken mit diesem Begliffihre neueingefiihl1e
SilbermLinze zu den bis dahin kursierenden geringhaltigen,
kleineren Billon-Munzen (ca. 30% Silber) abgrenzen. Dieses
geringhaltige Nominal wurde wegen seiner Farbe Schwarzer
Dirham genann!. Moglich ist auch, daG der Begriff Dinar auf
den Munzen in einem aHgemeinen Sinne fLir Geld benutzt
wurde, wie das franzlisische argent. Erst ab Kaikii'us wurde

durchgangig der Begriff Dirham in den Legenden der Silber

mLinzen verwendel.

38

Dil: Gcwichte der hier vorgestd lten Dinan~ orientiercn sich
nur Will Teil an dem am klassischen islamischen Gewicht fUr
GoldmLinzcn, dem lIIithql11 von ungefahr 4.~5g. Die meisten
liegen im Gewicht dariiber. Der Dinar von 615 H.l12IS-19 hat
dagegen nicht nur eine seinen spanisch-almohadisch-almora

vidischen Vorbildern entsprechende Gestallllng. sondell1
auch das Gewicht (4,6Sg) eines spanischen Doppeldinars
(Dobla, ungefahr 4,S5g).

FLir die Pragung der Gold-Dinare wurdcn sawohl Silber
Dirham-Stempel (vgl. N r.14fund Nr.7) als auch gesondert an
gefertigte Stempel benutzt (vgl. Nr.14a - 14d). Auch umge
kehrt wurden Silbermunzen zuweilen darnit geschlagen. Vier
Silberabschlage von GOld-Dinar-Stempeln sind bisher be

kann!. Einer stammt aus Sivas 648 H.l1250-S lund drei weite
re aus der Zeit Kaichusraus: Konya 663 H./I ~64-65 (Nr.14e)
sowie Sivas 672 H.l1273-74 und 674 H.l1275-76.

Die hier gezeigten seldschukischen Goldmiinzen stammen
mit einer Ausnahme aus den beiden Residenzstadten Konya und
Sivas. Sivas hatte eine groGere Bedeutung flir den Femhandel.
Unler den insgesamt erhaltenen scldschukischen Goldmunzen
sind die der MLinzstatte Sivas leicht in der Uberzahl. AuBerhalb
dieserbeiden Stadtesind nurnoch zwei Gold-Dinare aus Malatya
655 H./ 1257-58 und aus Sulaimil.nschahr (Nr. [4h) bekann!.

143
'Izz ad-DIn Kaika'Gs (I.) ibn Kaichusrau (607-616 H.l1210
1220)

AU-DINAR, Sivas, 615 H./1218- [9; 25mm; 4,65g
Kaikfi'Gs, an-Nasir Ii-din Allfih (Kalif575-622 H ./1180-1225)
stgl. zu Spink 1989, Nr.292; Sotheby's 1986/88, Nr.798.

Die Gestaltung des Quadrates im Kreis, der Durchmesser und das Ge
wicht dieses Dinars orienlieren sich an zeitgenbssischen Goldmiinzen,
nichtjedoch nach denen der Nachbarslaren, sondem nach jenen der Al
mohaden, die am anderen Ende des Minelmeeres in Spanien und Nord
afrika herrschten. Warum ein spanisches Vorbild gewtihlI wurde, ist un
bekannt. Die Titulatllr Kaikii'us' auf dieser Miinzgruppe von 614 und
615 H. hat in derseldschukischen Numismatik keine Parallele, sie tindeI
sich aber auf Bauinschriften wieder: Der Sultan durcll die Zuslimmung
Gones 1U1d Sieger aufBefehl Gones, '/v. ad-Dunya wa'd-Dfn Kaikfi' its
(as-sultan bi-rida Allah wa'l-ghiUib bi-amr Allah ...).



14b
'Alii' ad-Din Kaiqubild (I.) ibn Kaichusrau (616-634 H./ 1220

1237)
AU-DINAR, Sivas, 622 H./I225; 24mm; 4,55g

Kaiqubiid, an-Nasir Ii-din Allah

Vgl. Hennequin 1985, Nr.1715 (Sivas631)

Unler Kaiqubiid erreichten die Macht und die Bliite der Kultur des
Seldschukenreiehes ihren Hohepunkt. Von ihm stammen die meisten
n1m-seldschukischen Dinare: 12 unterschiedliche Munztypen bei 13
bekannten Exemplaren. In der graphisehen Aufteilung der Inschrif
len orientiert sich die Gestaltung an den gleichzeitigen ayyubidi
schen Dinaren (vgI. oben Baibars-Dinare). Von den n1m-seldschuki
schen Silber-Dirhams des gleichen Jahres unterscheiden sich diese
Goldmunzen nur durch die Nominalbezeichnung Dinar.

14c
Ghiyath ad-Din Kaichusrau (II.) ibn Kaiqubad (634-644

H./I236-1246)
AU-DINAR, Konya, 635 H./1237; 20mm; 4,48g

Kaichusrau, al-Mustansir biIHih (Kalif 623-640 H./1226

1242)
Hennequin 1985, Nr.1796f; Artuk./Artuk 1971, Nr.1108.

Die Munze ist in mnd zwanzig Exemplaren, die mit verschiedenen
Stempeln gepragt wurden, bekannt. Von diesem Typ ist ein Multi
plum erhalten, ahnlich, wie es bei Ibn Blbi beschrieben wurde. Es
wiegt 30 mithqal (l34,3g) und liegt heute im Topkapi Sarayl in Istan
bul (ArtukJArtuk 1971, Nr.lI09; Ilisch 1978, 119).

•

14d
Ghiyiith ad-Din Kaichusrau (II.) ibn Kaiqllbiid (634-644
H./ 1236-1246)

AU-DINAR, Konya, 642 H./1244-45; 27mm; gelocht; 4,37g
Kaichllsrau, al-Mustansir biJlah

Schllimann 1928, Nr. I069,jetzt ANS

Der Dinar ist den Silber-Dirhams der Jahre 642-644 H./1244-1246
sehr ahnlich. Allerdings ist er auf einem wesentlich breiteren Schrot
ling gepragt. Die MUnze greift den selten auf rum-seldschukischen
MUnzen genannten Titel »Schalten GOlles auf Erden« (zill Alliih fi'l
'illam) auf. Dieser aus der altiranischen Kultur stammende Titel wur
de von den fruhen Kalifen und spater auch von den Groll-Seldschu
ken getragen und sollte auf die von GOlt legitirnierte Macht des ge
rechten Herrschers verweisen. Die Lochung der MUnze zeigt, daB sie
spater als Schmuck Verwendung fand. Die Angabe der Munzstalte
enthalt einen Hinweis auf einen hofischen Kontext durch den Beina
men der Residenzstadt Konya: Dieser Dinar wurde im Herrschafts
sitz (daral-mulk) KOllya gepragt. Das Pragejahr642 H./1244 war ein
Schicksalsjahr des seldschuk.ischen Reiches. Die Mongolen schlu
gen die Seldschuken vemichtend in der Schlacht von Kose Dagh und
machten den Seldschukenstaat vommongolischen GroSkhan abhan
gig.

14e
Ghiyath ad-Din Kaichusrau (ill.) ibn QllIdsch Arslan (663

681 H./1265-1282)

DIRHAM, Konya, 663 H./1265; 22mm; 2,92g

Kaichusrau

Bei der Ruckseite dieser Silbermunze handelt es sich um einen Ab
schlag von einem Gold-Dinar-StempeI. 1m letzten Jahr seiner Herr
schaft lieS Qllrdsch Arslan (IV.) (655-663 H./1257-1265), der Vater
und Vorganger von Kaichusrau Ill., GoJd-Dinare pragen (ArtukJAr
tuk 1971, Nr.1148; Sotheby's 1986/88, Nr.805, dasselbe Exemplar
Sotheby's 1984, Nr.186).

Der gleiche RUckseitenstempel wurde in diesem Faile fi.ireineSilber
munze seines Sohnes wiederverwendet. Allerdings wurde die Vor-
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derseile mit der Erwiihnung des Hcrrschers neu geschnitten. FUr die
Enlstehung dieses hybriden Exemplars liiBl sich aurgrund eines iihn
lichen Falles folgender Zusammenhang vorstellcn abcr nicht bewei
sen: MUnzen als Dokument ausgeUbter HerrschafL wurden zum Teil
unmittelbar nach dem Tod des allen Herrschers noch in der alten
Form gepragt. um sie bei der Huldigungszerel110nie zu Ehren des
Nachfolgers verstreuen zu konnen. Moglicherweise diente dazu in
Konyader RUckseitenstempel des Dinars, den man mit einem neuge
schnittenen Vorderscitenstempcl kombinierte.

Auch dieser Din:lr wurde mit Silber-Dirham-Stcmpeln geschlagen.
Von Mas'Od gibt es auch Din~u'e mit eigcns angcfertigten Stcmpeln.

•

14f
Ghiyath ad-Din Kaichusrau (III.) ibn Qilldsch Arslan (663

681 H./1265-1282)

AU-DINAR, Sivas, 676 H./I274; 23mm; 4,33g

Kaichusrau

Unter Kaichusrau wurden in Konya und Sivas in mehreren Jahren Di
nare gepragt. Zum Teil wurden sie mit eigens angefertigten Dinar
Stempeln geschlagen. Abcr dieser Dinar wurde mit Silber-Dirham
Stempeln gepragt. Mehrere Jahrgiinge aus Konya und Sivas sind be
kannt. FUr das Jahr 676 H. ist dies allerdings der einzig bekannte
Gold-Dinar.

14h
Kaiqubiid III. (urn 700 H./1300)

AU-DINAR, Sulaimiinschahr?, Pragejahr nicht lesbar;

2lmm; 2,39g

Bis zum Jahre 1990 waren Dinare dieses Herrschers unbekannl. Es
befinden sich im Museum von SinopfTUrkei zwei weitere Dinare von
Kaiqubad, die allerdings einen anderen MUnzlyp reprasenlieren. Die
Angabe der MUnzstatle iSI auf diesem Exemplar nichl deutlich. 1m
MUnztyp vergleichbare Silber-Dirhams wurden in Sulai manschahr
im Jahr 699 H./1299 gepragt. Dieser Dinar unlcrscheidel sich in
mehrfacher Hinsicht von den anderen hier gezeigten. Er wiegt etwas
Uber einen hal ben milhqal, dem sonst Ublichen Dinar-Gewicht. Die
Kalligraphie ist grab und hat nichts von der Eleganz der MUnzen aus
den Hauptsladten Konya und Sivas. Es ist auf3er der Pragung in Ma
latya, 655 H., die einzige bekannte Priigung aus einer Provinzmiinz
statte.

Sulaimanschahr ist das heutige Bey~ehir irn Siidwesten der Tiirkei.
Es war Hauptstadt eines der Nachfolgestaaten des rurn-seldschuki
schen Reiches, dem Fiirstentum der Aschraf-Oghullan. Ende des 7.
H./13. Jahrhunderts befand sich das seldschukische Reich in Auflb
sung. Der seldschukische Herrscher blieb nomineller Oberherr Ana
toliens. Die Aschraf-Oghullan, die weitgehend unabhangig waren,
pragten aber weiter irn Namen ihrer Oberherren, ohne Anspruch auf
das Mlinzrecht im eigencn Namen zu priigen zu erheben. Auf die
Nennung des rum-seldschukischen Sultans in den zahlreichen Bau
inschriften der Aschraf-Oghullan wurde dagegen bis auf eine Aus
nahme verzichtet.

14g
Ghiyiith ad-Din Mas 'lid (II.) ibn Kaikii'lis (I. Regierungsperi

ode in Sivas ab 679 H./1280 im tibrigen Reich ab 681-697

H./1282-1297)

AU-DINAR, Sivas, 682 H./1283; 22mm; 4,55g Mas'lid

Spink 1989, Nr.293 (dieses Exemplar); M&M 1989, Nr.368.

Insgesaml sind 5 Exemplare bekannt.
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Stefan Heidemann

at-Hasan ibn Muhammad - Eill Stempelsclllleider des 10.
Jahrllllllderts

Obwohl Namen yon Miinzbeamten zuweilen auf umayyadi
schen und abbasidischen Kupfermiinzen genannt werden und
Kiinstlersignaturen aus yielen anderen Bereichen der islami
schen Kunst und des Kunsthandwerks bekannt sind, stellen
diese auf MUnzen in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme dar.

Georee C. Miles war im Jahre 1938 der erste, der eine na
mentliche Signatur aufMUnzen entdeckte. Er fand sie auf ei
nem Silber-Dirham aus Isfahan yom Jahre 358 H.l968-69.
Zwischen zwei Buchstaben des arabischen Wortes qabla auf
der vorderseite las ereine nurea. 5mm lange und I,5mm hohe
Inschrift 'amat aI-Hasan ibn Muhammad: das Werk yon al
Hasan ibn Muhammad. vierzig Jahre spater stellte C.M. Bier
eine weitere MUnze mit der Signaturdieses Graveurs yor (Bier
1979): ein Silber-Dirham aus al-Muhammadiyya (Rayy, bei
Teheran) vom Jahre 362 H.972-73. Bier war die erste, die wei
tere unsionierte Stempel (Isfahan, 360 H.l970-71) aufgrund

~ .
stilistischer Kriterien aI-Hasan ibn Muhammad zuschneb.

Die buyidischen Stempelschneidersignaturen sind jedoch
nicht die altesten in der islamischen Welt. G. RispJing, der die
Fundmiinzen der Wikingerzeit (9.-11. Jhd.) in Schweden be
arbeitet, fand ebenfalls bei samanidischen Miinzen namentli
che Sionaturen yon vier yerschiedenen Stempelschneidem

e .
und bei Wolgabulgarischen MUnzen Signaturen yon zweJen.
Die meisten signierten Stempel stammen yom samanidischen
Stempelschneider Mudschib, dessen Arbeiten innerhalb einer
Dekade yon 293 H.l905 bis 302 H.l915 entstanden. Er arbeite
te fUr die Miinzstatte Bandschhir im heutigen Afghanistan so
wie fUr benachbarte Miinzstatten. Mudschib und aI-Hasan ibn
Muhammad sind bis heute die einzigen beiden Stempel
schneider, die nachweisbar ein in mehreren Jahren und Miinz
statten geschaffenes Oeuyre hinterlassen haben.

FUr ai-Hasan ibn Muhammad sind inzwischen drei MUnz
statten bekannt, fUr die er nach Ausweis der signierten MUn
zen nacheinander gearbeitet hat: AITadsehan, Isfahan und aI
Muhammadiyya. Aus allen drei Orten konnen hier Arbeiten
yon ihm vorgestellt werden. Naeh dem Stand der heutigen Ma
terialerfassung war aI-Hasan ibn Muhammad dererste buyidi
sehe Stempelschneider, der einige seiner Arbeiten namentlich
sionierte. Ob vereinzelte Buehstaben auf MUnzen vor dieser

o . .
Zeit Stempelschneidersignaturen darstellen, 1st umstntten.
Von sieben signierten Stempelpaaren sind neun MUnzen von
ai-Hasan ibn Muhammad bekannt. Er signierte immer an der

gleichen, oben bezeichneten Stelle des vorderseitenstempcls
mit seinem Nal1len: 'a/l/al aI-Hasan ilm MI/ham/l/ad. Unsi.
gnierte Exemplare werden im folgenden nur aufgefiihrt, so
weit sie aus den Jahren mit signiel1en Stempeln stammen und
aufgrund yon stil istischen Eigenheiten eine Zuweisung ein
deutig ist. Ebenfalls wird das von Bier ihm zugeschriebene
Exemplar einbezogen.

Das fri.iheste und hier ausgestellte Werk stallll1lt aus Arrad
sehan yom Jahr 354 H.l965-66. Es hebt sich deutlich in der
Qualitat des Stempelschnitts lind in del' AusfUhrung der Prti
gung lind MUnzteehnik yon den normalen Arradschaner Mi.in
zen dieses Jahres abo Diese sind gekennzeichnet dureh einen
Uber mehrere Jahre vergleichsweise graben Sti!.
- Arradschall, 354 H./965-66, signiert, siehe Nr.15a)
2. Stempel, unsigniert, UT ED7-C4 (2,98g), UT-LI

Noch im selben Jahr begann ai-Hasan ibn Muhammad fUr
die MUnzstatte Isfahan zu arbeiten.lsfahan (=Isbahan) wardie
Residenz desjungen buyidischen Prinzen Mu'ayyad ad-Dau
lao Zwischen 354 H./965 und 360 H./970-71 sind eine Reihe
signierter und unsignierter Stempelpaare von ihm bekannt:
-lsbahan 354 H./965, signieI1, UT EE2-A2 (3,76g)
- Isbahan 356 H./965-66, signiert, UT 91-16-71 (3,81 g)
- Isbahan 358 H./968-69, signiert, ANS 1935.70.74 (4,95g),
UT EE2-A4 (3,67g; 29mm), stgl.
- 2. Stempelpaar, signiert, siebe unten Nr.15b) (4,55g; 29mm)
- 3. Stempelpaar, unsigniert. Schulten 1990, Nr.1265 (3,60g);
BMK Ace. 316/1902 (Randausbri.iche, 2,88g, kein Stempel
vergleich)
- Isbahan 359 H.l969-70, signiert. UT EE2-A5 (4,25g)
- Isbahan 360 H./970-7J, unsigniert, ANS 71.316 (5,61 g;
3Imm); Spink 1989, r.384 (4,65g); Schulten 1990, Nr.I266
(3,76g), nur Averse stgl.; UT EE2-A6 (4,55g; kein Stempel
vergleich)
- andere Sehriftaufteilung. unsigniert, BMK Ace. 1144/1902
(geloeht, Randausbri.iehe, 3,79g).

Dienaehste bekannte MUnzstatte, fUr die aI-Hasan ibn Mu
hammad signierte Stempel erstellte, war al-Muhammadiyya,
der Sitz des Oberhauptes der buyidisehen Familienkonfodera
tion, Rukn ad-Daula. Die von ai-Hasan ibn Muhammad na
mentlich signierten Exemplare stammen aus dem Jahr 362
H./972-73.

- al-Muhammadiyya 362 H./972-73, signiert, UT EE7-A2
(2,58g)
- signiert, aber Signatur getilgt, ANS (3,55g; 29mm) bei Bier
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1979. Ein Stempelvergleich mit dem TLibinger Exemplar war
bislang nicht moglich.
- 2. Stempelpaar, unsigniert, UT EE7-A3 (3, 17g)
- Dinar, unsigniert, siehe unten Nr.15c) (3,82g; 23mm)

Bier entdeckte auf dem Exemplarder ANS nicht nurdie Si
gnatur, sondern erkannte auch, daB man versucht hatte. sie zu
tilgen. Nach 362 H.l972-73 finden sich keine namentlichen Si
gnaturen von aI-Hasan ibn Muhammad mehr. Die Signaluren
nach 362 H.l972-73 auf den MUnzen al-Muhammadiyyas und
Qazwins, ca. 100 km nordwestlich im Dschibal, nennen ande
re Namen, zeigen aber deutlich seine StiJmerkrnale, wie das si
chelartig geschwungene nun bei Rukn und den »Peitschen
schlag« des yii' von 'Ali.

- al-Muhammadiyya, 368 H.l978-79, Signalur: Muhammad
wa- 'All, ANS 1965.65.243 H (3,89g; 26mm) bei Bier 1979.
- al-Muhammadiyya, 368 H.l978-79, Signatur: Chulaid?, UT
EE7-D7 (3,83g)
- Qazwifl, 364 H.l974-75, Signatur? am au Beren Rand inje vier
einzelne Buchslaben aufgelost, Avers: Mu-ha-mma-d, Re
vers: wa- 'A-l-f, UT EE8-D3 (3,27g); M&M 1991, Nr.II44
- Qazwin, 367 H.l977-78, Signatur an der Ublichen Stelle:
'amal Muhammad, UT EE8-D6 (3,75g), UT EE8-D7 (3,87g),
Album 1984, Nr.946

Ob die Signatur Muhammad wa- 'All tatsachlich den Stem
pelschneider meint oder nur stell vertretend als religiose Devi
se aufzufassen ist, die sich auf den Propheten und seinen
Schwiegersohn bezieht, muB beim jetzigen Stand der For
schung offen bleiben. Diese MUnzen gehoren aber entweder
zum Werk von aI-Hasan ibn Muhammad oder zu dem seiner
Schiiler. Auch jener Muhammad, der einen Stempel Qazwins
vom Jahr 367 H. signierte, tibernahm stilistische Eigenheiten
aI-Hasan ibn Muhammads. Eine Untersuchung der buyidi
schen Mtinzen unter kunsthistorischem Aspekt wiirde eine
weit groBere Anzahl von Stempeln der genannten Mtinzstat
ten sowie einiger anderer des Dschibal (Nordwest-Iran) und
Tabaristans (Bergregion sUdlich des Kaspischen Meeres) sei
nem Werk zuordnen konnen.

Die signierten MUnzen, insbesondere die von ai-Hasan ibn
Muhammad und des samanidischen Stempelschneiders Mud
schib, werfen eine Reihe von Fragen, sowohl nach der Organi
sation der MUnzherstellung als auch nach dem Zweck der Si
gnaturen auf. Waren Stempelschneider wandernde Handwer
ker, die in mehreren Stadten tatig waren, oder wurden bei ih
nen Stempel in Auftrag gegeben, die dann an die MUnzstatten
verschickt wurden? Bei Mudschib, der nur fUr eine liberschau-
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bare Region tatig war, ist anzunehmen, daB er in Bandschhir
leble und wirkte und gelegentlich fiir benachbarte MUnzsUit
ten Stempel herstellte. AI-Hasan ibn Muhammad wird einige
Jahre in Isfahan verbracht haben, wie sein Oeuvre gut belegt,
wahrscheinlich zog er dann in die Metropole des buyidischen
Reiches, nach al-Muhammadiyya und fertigte mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch Stempel fUrdie MUnzstlltten der Re
gion an. Die wenigen aus AITadschan bekannten Stempel, die
sich in ihrer Qualitat so deutlich von den nonnalen, hauftgen
Ausgaben unterscheiden, lassen keine sicheren RUckschliisse
zu, ob aI-Hasan ibn Muhammad sich auch in dieser Stadt auf
gehalten hat.

Warum aber wurden Stempel unter den Buyiden signiert? Die
namentlich signierten Stempel stanunen aile aus der Bliitezeit des
buyidischen Geschenkrniinzwesens zwischen 350 H.l961 und
390 H.llOOO. Zu besonderen hofischen Festen, Huldigungen,
Ehrungen von Dichlem und Gesandten, Neujahr, Hochzeit, Ge
burt, Beschneidung und zu weiteren Ereignissen wurden MUnz
geschenke Uberreicht. FUr diese Anliisse wurden oft spezielle
MUnzen geschaffen. Die Herstellung von Donativen geht in Iran
bis in die Zeit der Sasaniden zurtick. Buyidische Geschenkmiin
zen stellen den Herrscherauch im sasanidischen Stil dar, oder tra
gen Gedichte zum Lob und Gliickwunsch des Beschenkten.
Manche nennen auch den Stifter. Da fur hofische AnJiisse das
normal gepragte Geld haufig nichl den gehobenen iisthetischen
Anspruchen genLigte, pragte man seit dem 3. H.l9. Jahrhundert
gelegentlich Miinzen mit perfektem A.ul3eren, die mit dem persi
schen Wort durust bezeichnet wurden. Waren die signierten
Miinzen solche dUniste, GeschenkrnUnzen?

Al-Hasan ibn Muhammad war in zwei bedeutenden Resi
denzstadten tatig. In Isfahan residierte Mu'ayyad ad-Daula,
der Sohn des buyidischen Herrschers Rukn ad-Daula.
Mu'ayyad ad-Daula war im Dschumadii II 330 H.I Mai-Juni
942 geboren worden. Die erste signierte Miinze aus dem Jahr
354 H./965 nannte nur den Vater, aber schon 356 H./966-67
wurde Mu'ayyad ad-Daula als Gouverneur von Isfahan auf
den Miinzen genannt. 1m Jahre 360 H.l970-71 ernannte er sei
nen Jugendgefahrten Siihib Abu'l-Qiisim Isma'n ibn 'Abbiid
(geb. 326 H./937-38, gest. 385 H./995) zum Wesir. Sahib ibn
'Abbiid wurde Zll ei~emder bedeutendsten Wesire der buyidi
schen Geschichte. -Er hatte starke literariche Neigungen und
war einer der gebildetsten und kultiviertesten Manner seiner
Zeit. Aus den Chroniken ist bekannt, daB er Geschenkmiinzen
herstellen lieB. Eine ist sogar noch heute erhalten. Ab 365
H./976 war Mu 'ayyad ad-Daula auch Herr der Dschibal-Pro
vinz mit der Hauptstadt al-Muhammadiyya, der nachsten Sta
tion von ai-Hasan ibn Muhammad.



Die signierten MLinzen weisen viele Charakteristika von per
fekten Miinzen, von dllrUS(ell. auf. Fast aile sind technisch per
fekt ausgepragt, insbesondere das An'adschaner Exemplar
(Nr.1 Sa) hebt sich deutlich von der liblichen Mlinzserie abo
Unsignierte Exemplare sind zuweilen fllichtiger gepragt, und
der Stil ist, auch wenn die Gravur von gleichcr Hand stammt,
in Details nachlassiger. In der Gestaltung fiillt der Gold-Dinar
(Nr.3) auf. Auch fUr den Ul1llaufwurden zum Tei I MLinzen ge
pragt, die cine sehr hohe technische und gestalterische Quali
tit aufweisen. Ein Kriterium. das diese MLinzen eindeutig als
hofische Sonderformen gegeniiber den anderen, unsignierten
Zahlungsmitteln abgrenzen wiirde, gibt es jedoch niehl. Kein
Exemplar einer eindeutig bestimmten Geschenkmlinze tragI
eine Stempeischneidersignatur. Die signierten Miinzen mUs
sen daher als besonders gut ausgepragte und gestalteriseh an
spruchsvolle Zahlungsmittel gel ten und nicht als hotische
Sonderformen. Dies schlieBt aber nicht aus, daB man fUr Ge
schenkzwecke gerne aufschone, umlaufende Mlinzen zuri.ick
griff.

Da keine eindeutige Beziehung zwischen den Stempel
schneidersignaturen und dem hbfischen buyidisehen Ge
schenkmUnzwesen besteht, ist nach anderen Deutungsmu
stem fUr das Autkommen der Signaturen zu suchen. Die Peri
ode, in der islamische Klinstler ihre Objekte bevorzugt na
mentlich kennzeichneten, begann nach Meinecke. etwa
105011100 in Iran und dauerte ungefahr drei Jahrhunderte an.
Die Zeit der buyidischen Stempelschneidersignaturen liegt
also 70 bis 120 Jahre vor dieser Epoche. Trotzdem lassen sich
einige der von Meinecke erarbeiteten Thesen fUr das Aufkom
men von Signaturen auf die buyidischen Numismatik und ihre
Stempelschneider libertragen. FUr das Spatmittelalter stellt
Meinecke fest, daB haufig Qualitat und Signaturen korrelie
reno Viele der Werke, die sich tiber das allgemeine Qualitats
niveau erheben, wurden signiert. Damit hob sich der ausfUh
rende KUnstler eindeutig Liber einen subaltemen handwerkli
chen Rang hinaus. Die Schopfer waren nieht mehr bereit, an
onym hinter ihren Werken zuri.ickzutreten. 1m Stolz auf das
selbst geschaffene Kunstwerk spiegelt sich indirekt auch die
Anerkennung derZeitgenossen wieder. Auch der Wunsch der
Ktinstler sich gegeneinander abzusetzen, konnte das Aufkom
men von Signaturen moti viert haben. In der von Meinecke be
schriebenen Periode erreichte das islamische Kunstgewerbe
die groBte optische Variationsbreite. Inwieweit treffen solche
Aussagen auch auf die buyidischen Stempelsignaturen zu?
Stempel mit namentlicher Signatur wei sen eine hohe Qualitat
der Gestaltung und oft auch der technischen Ausflihrung auf.
Arbeiten von guten Stempelschneidem wurden wahrschein-

Iich von den gebi Ideten Zeitgenossen gcsch;itzt. Ein Grund da
fiirdtirfte im Brauch der Miinzgeschenke liegen. dersicherlich
auch tiber die hOfischen Kreise hinaus gepflegt wurde. Da al
Hasan ibn Muhammad fiir zwei Residenzstadte, Isfahan und
al-Muhammadiyya, gearbeitet hat und ihm auch eine Anzahl
nicht signierter Stempel von Mlinzsttitten des Dschibal zuzu
weisen sind, kann er als geschtitzter Kunsthandwerker gelten.
Er muB sich der herausragenden Qualitat seiner Arbeit bewuBt
gewcsen sein. Ein Abgrenzungsverhalten zu anderen Stem
pelschneidern, das sich in Signaturen ausdrUcken konme, ist
nicht auszusehlieBen. Die optische Variationsbrcite der
MUnzgestaltung - nimmt man die GeschenkmUnzen aus - be
gann in der Zeit ai-Hasan ibn Muhammads. Sic erreichte aller
dings ihre groBte Vielfalt erst nach 390 H./ I 000; zu einer Zeit,
fiirdie es keinen Beleg einer namentlichen Signatur mehr gibt.

Ein Hinweis auf das abmpte Ende der Praxis von Stempel
schneidersignaturen kann der Dirham von 362 H. sein. Auf
dem Stempel wurde die Signatur von ai-Hasan ibn Muham
mad getilgt. Es ist das letzte bekannte Zeugnis seiner nament
lichen Signatur, obwohl er wahrscheinlich noch fiir mehrere
Jahre in al-Muhammadiyya wirkte. Ober die Gri.inde filr die
Tilgung der Signatur laBt sich nur spekulieren. Seine Signatur
hatte offenbar Mif3billigung erfahren. Er stand mit seiner gele
gentlichen Praxis der Namenskennzeichnung noch relativ iso
liert im kunsthandwerklichen Schaffen da. Moglicherweise
lag auch ein Gmnd fUrdie Loschung seines Namenszuges dar
in, daB man die Namensnennung der politischen und religio
sen Reprasentation vorbehalten wollte.

AI-Hasan ibm Muhammad ist zusammen mit Mudschib ei
ner der wenigen mit Namen bekannten Klinstlerpersonlich
keiten vor der Seldschukenzeit. Mlinzen als Massenprodukte
liberdauerten die Jahrhunderte besser als Architektur- oder
Einzelobjekte. Dadurch wird es moglich sein, nach breiter
Materialerfassung, sein Ouevre weitgehend vollstiindig zu re
konstruieren. 1m Gegensatz zu anderen kunsthandwerklichen
Objekten tragen seine Arbeiten Ort und Jahr der Herstellung.

15a
'Adud ad-Daula (338-372 H./949-983)
DIRHAM, Arradschan, 354 H./965; 31mm; 3,67g
'Adud ad-Daula, Rukn'ad-Daula (335-366 H./947-977), al
Mutl' lillfih (Kalif334-363 H./946-974)
Stempelschneider: aI-Hasan ibn Muhammad

Die Signatur von aI-Hasan ibn Muhammad befindet sich wie Oblich
auf der Vorderseite zwischen den beiden ersten Buchstaben des'ara
bischen WOI1es qabla. Der Schr6tling ist Fein bearbeitet. die MOnze
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vollst;indig ausgepragt und die Kalligraphk gut. Die MUnze hcbt sich
dcutlich von den normalcn Pr;igungen aus Arradschan diesel' Jahre
abo

I5b
Mu'ayyad ad-Daula (Gouverneur von Isfahan spatestens ab

356 H./966-67 - 373 H./983)
DIRHAM, ISFAHAN, 358 H./968-69; 29mm; 4,55g
Mu'ayyad ad-Daula, 'Adud ad-Daula, Rukn ad-Daula, al

Muti'lillfih.
Stempelschneider: al-Hasan ibn Muhammad.
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Ocr Dirham ist sorgfaltig ausgepragt. Mit 4,55g ist die MUnze deut
[ieh schwcrer als die normalen buyidischen Dirhams dieser Zeit (ca.
3,66g). Zwischen den crsten beiden Buchstaben des WOrles qab/a ist
'wI/of af-Hasal/ ibn Mllhallll/1adzulesen. Die winzige Inschrift ist et
was \'clwischt durch den Doppclschlag.

I5c
Rukn ad-Daula (335-366 H./947-977)

DINAR, AL-MUHAMMADIYYA, 362 H./972-73; 23mm;
3,82g
Rukn ad-Daula. al-Mutl' lil1ah.
ohne Stempelschneidersignatur, aI-Hasan ibn Muhammad.

Aufdem AYers und Revers findet sich zusatzlich zu den Ublichen ko
ranischen Inschrirten (Koran XXX,4 und IX,33) eine weitere Eulo
gie, deren genaue Bedeutung noch nicht gekHirt werden konnte.
Avers:yu-'r'lvIN? "'fe/'i,. *lI"a-a';:;:a *nasr;Revers:ya-YNB? *dall/a

'" \I'l1-QlI/odda * '/1111,..

Die MUnze stammt aus al-Muhammadiyya, der Residenz des buyidi
schen Herrschers Rukn ad-Daula. Aus diesem Jahr sind mehrere Dir
hams mit der Signatur ai-Hasan ibn Muhammads erhalten. FUr jene
nicht vollstandig gelesene Randinschrift gibt es drei weitere bekann
te Beispiele: eine GeschenkmUnze aus al-Muhammadiyya, 387
H./997-98. einen Dinar aus der gleichen MUnzsUitte des Jahres 403
H./ I0 12-13 und die drine MUnze stammt yom Graveur Muhammad
aus Quzwin. 367 H./977-78 (siehe oben), FLireine Zuschreibung zum
Werk aI-Hasan ibn Muhammads sprechen stilistische GrUnde, wie
das nOn von Rukn oder der »Peitschenschlag« des ya' von 'All, Auf
fallend sind manche Gestaltungselemente, wie das tordierte dal von
Muhammad.
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