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EIN BYZANTINISCHER SILBERTELLER IM ROMISCH
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<Tabh VII)

t inischen Kunst,

L jubo Karaman behandelte in V j e s n i k 194 1
— 42 S. 89 ei n i n t e ressantes Si lberreliquiar ans
einer Kirche auf Lopnd, đas er richtig noch in d ie
Zeit vor 800 einordnet, denn die Darstellung — 3
Kreuze unter A rkaden — wi e w i r d a s Motiv au f
koptischen Grabstellen kennen, weits noch auf d ie
friihmittelalterliche Epoche h in . D eu t l ich ze igen
sich bei diesem einfachen Sti ick die Beziehungen
zur i tal ischen und vo r a l lem der ost l ichenbyzan

Gerađe auf dem Gebiete der spatantiken und
fruhmittelalterlichen Silberarbeiten sind die Funde
in den letzten Jahrzehnten so gewachsen, vieles
ist neu veroffentl icht, daš es an der Zei t i st , das
M aterial e inmal geschlossen vorzulegen, um a u f
điesem Gebiete endlich zu s i cheren Dat ierungen
und Lokalisierungen zu kommen. Vor allem aber
wird be i e i ner so lchen A rbei t w i ch t ig se in, đie
Kunst der byzantinischen Hauptstadt wie der hofi
schen Werkstatten i i berhaupt, von den l o k a lan
Schulen der byzantinischen Provinzen, sowie der
byzantinischen Einf lušgebiete in SGdrušland und
im Karpathenraum zu scheiden.

Schon seit den Zeiten der Tet rarchie sprechen
die Quellen i m mer h i u f i ger v o n S i l berarbeiten,
vor allem den zahlreichen Geschenken der Kaiser
an die barbarischen Volker, von denen sie die Si
cherheit der Grenzen durch kostbare Gold- und vor
allem Silbergefaše zu erkaufen versuchten: Groše
Prunkschilde (m issoria) oder k l e ineres Geschirr,
die an Stelle des sich mehr und mehr entwertenden
Geldes von ' den b a rbarischen F i i r sten g ehortet
wurden. Vom Ende des 4. Jahrhunderts an werden
điese Stiicke mit den amtl ichen Stempeln versehen,
um das Metallgewicht of f iziell zu garantieren.'

Die fruhesten Stiicke aus solchen Funden, vor
aLem die m i t đ e m Bi l d e d e s K a i sers L i c in ius

en in kaiserlichen Werkstatten gearbeitet zu
a 'ch w enn d i e S tucke an den nordlichen

G~ n de s lmperiums gefunden wurden. Wich
tige Smcke dieser Gruppen sind die Teller, die 1952
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in Če rvenbreg in N o r d b u lgarien g e funden wu r 
den.' Sie wurden zur F e ier der D ecennalien des
Kaisers gearbeitet und s ind dami t gensu dat iert .
Die St i icke gehen aufs engste mi t d e n S t i i cken
des Schatzfunđes von Srem in Jugoslawien zusam
men, in dem einer der Tel ler đie genaue Inschrift
»o(f ficina) F/av(ii ) N i cani v ase(ularii )« z e igt, d i e
ungefahr der auf den Tellern von Červenbreg
»o(f ficina) Flov(fi) N icani m(ugi stri) b( isellarii)
n(ummulaviorum)~ entspricht. T ro tz d er l a t e in i
schen Inschrif t dQrf ten die Belgrader La rg it ions
schalen (a. 317) aus Niš' ostlichen Reichswerkstat
ten entstammen. Auch d i e Sc h a len Constantins
II. (a. 343, resp. 353) in Lenžngrad machen einen
ostlichen E indruck, Noch umstr i t ten ist der H e r
stellungsort des grošen Si lberschildes des Ka'sers
Theođosius (a. 388) in đer Akademie von Madr id.
Sehr interessant waren in d iesem Zusammenhang
bei der Bearbeitung des Schatzfundes von GroP
Bođungen die Feststellungen von W i l he lm Gr u n- '
hagen,' daš das hier 1936 in Bruchstu*cken gefun
dene Missorium mit d er D a rs tellung des thronen
den Kaisers in einer gallischen Werkstatt, vielleicht
in Tr i e r , e n t s tanden ist . Die meisten in das 4.
Jahrhundert datierten Silberarbeiten,' wie die von
Mildenhal/, vom Esqui lin i n R om, Tr a ynain oder
aus Carthago im Br i t i sch Museum, um nur e in ige
der wicht igsten dieser f r i ihen Funđe zu nennen,
stehen noch in enger Verbindung zu der he l leni
stischen Kunst Alexandrias. Vieles mag von ihnen,
w ie der E squi l inschatz in R o m , manches Stuck
auch in Oberitalien' gearbeitet sein.

Schon im 5. Jahrhundert erscheinen im Osten
c ine Reihe von Si lberarbeiten, die zwar noch An
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lehnung an alexandrinische Vorbilder, doch schon
deutlich cine St i lwandlung erkennen lassen. Mo
glicherweise bestanden s olche Werkstatten i n
Antiochien.

Auf Syrien weisen auch die StQoke des Schatzes
in Museum von Cleveland', der Sammlung Abou
casem, von Stuma, Riba, Antiochia, Cypern und
anderen' hin. Man hat versucht einige dieser Arbei
ten nach B yzanz zu lokal isieren", d och scheint
dies recht zweifelhaft.
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Vom Ende des 4. Jahrhunderts an t ref fen w i r
nun auch schon Si lbergefaQe, die der K u nst der
ostlichen Hauptstadt entsprechen und b y zantini
sche Stempel auf der Un t e rseite t ragen. Als f rCi
hestes StQck ist wohl ein Be cken in den Ber l iner
Mussen", wohl a us đer Zeit Gra t ian's (367 — 383)
u nd V a lent inian I I . (3 75 — 392) anzusehen. D i e
meisten gestempelten dieser Arbeiten entstammen
dem 6. Jahrhundert, wie d i e S t i i cke des albani
schen Schatzfundes" in Ist a nbul oder d ie Pa ter
nus-Schussel aus Perm in der Ermi tage, Es ist das
groQe Verdienst von Ma tzuleivitsch, als erster im

Fžg. L  Tellerboden, Fundort unbekannt. Mažnz,
Romžsch — Germanžschen Zentralmuseum
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Z usammenhang d i e fi g i i r l ich v e rz ierten S tđcke
dieser Gruppe wissenschaftlich gut v e rof fentl icht
zu haben." Er beschaftigte sich vor al lem mi t den
reliefverzierten Tellern, đie antike Vorbi lder w ie
derholen. In d ieser Gruppe ist seitdem nicht v ie l
an neuem Material hinzugekommen. Ich nenne
nur einen Te l ler mit de m stehenden Meleager in
M ii n c h e n'4 und c ine Sc hale mit ba c chischen
Szenen in D u m b a r t. o n 0 a k s". Wicht iger fur
d ie Verbreitung de r b y zant inischen Toreutik i n
den Provinzen sind zahlreiche dekorativ verzierte
Silberteller, wie man sie zuletzt im Nor đen in dem
Schiffsgrab von Sutton Hoo' fan d . Ferner gehort
hierzu cine R e ihe schoner S i l berteller, S chalen
u nd Lo f fe l a u s einem Schatzfund i n Can o scio
( Ci t t a d i C a s t e l l o) ' r .

In diese Gruppe gehort nun der k l e ine Tel ler
boden, f ast in F o rm e i n er P a tene, den das R o 
m i s c h - G e r m a n i s c h e Z en t r a l m u s e u m
i n M a i n z k Cirzlich erwarb. De r F u n dor t i s t
unbekannt (F ig. 1). Der Rand is t l e ider abgebro
chen, so daQ der urspriingliche Durchmesser nicht
mehr festzustellen ist. Im I nneren zweier konzen
trischer Kreise ist ein K ryptogram, das als 8 s o8
špou Sm (xo'vou) a u f zu losen ist" , e ingeritzt und
nielliert, Der ganze Boden ist d~nn wiederum durch
ein System konzentrischer R i l len vom Te l ler ab
gesetzt. Die Unterseite des Tellerbodens hat einen
schmalen niedrigen Standring (Dm 9 .13 cm). Ein
GegenstQck etwas reicherer AusfQhrung besitzt
das Berliner Museum aus Bžmbirki l isse in K l e i
nasien". (T. VI I /1). Das kreuzformige Monogramm
i n der M i t t e des B o dens w i r d wohl als š s ivo
xpmou z u l e sen sein. Es ist umgeben von ei
n em niel l ierten O lb lat tkanz" . D a t i er t w i r d d a s
StQck in das 6 . Jahrhundert du rch d i e S tempel
auf dem Boden, von denen zwei als A nastasius
oder Just inian g e lesen wurden. E i n a h n l i ches
Monogramm und V e rz ierung t r i f f t m an auch
auf den b e iden Sch i isseln aus Lampsacus und
Cy pem im B r i t i sh M u s eum." B e i de n T el l e rn
des Fundes von C a n oscio w iederholt s ich d a s
M uster." (T. V II/2). H i e r ist e i n n ie l l ier tes
Kreuz vo n e i n e m Ol b l a t t k ranz e ingefaQt. E s
ist interessant, daQ StQcke derselben Werkstatt in
den verschiedensten Gegenden auftauchen, in Sy
r ien, Kleinasien und I t a l ien. Wichtig sinđ in die
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der ersten Halfte des V. Jahrhunderts ansehen.
Die Moglichkeit is t dami t gegeben, daQ auch der
Mainzer Teller aus einer solchen Werkstatt stammt.

Wie weit im Osten d'e Verbreitung solcher by
zantinischen Silberware reicht, zeigen zwei Schatz
funde aus Zemiansky Vrbovok in d e r S Qdslowa
kei" und von Zalesie, in Galizien", die u. a. reich
verzierte Teller enthalten. Stil istisch gehoren beide
Stiicke eng zusammen. Werden sie auch von einem
byzantinischen S i lberschmied gearbeitet se in, so
s pricht doch d e r ba r b ar isierte D ekor f u r cin e
Entstehung in der Provinz. So sieht man, wie d ie
Kunst der H aupstadt i n den v e rschiedenen Pro
v inzen ganz verschieden auswirkt .

sem Zusammenhang zwei Si lberteller, die in dem
Schatzfund von Valdonne (Bo u ch es-du - R h o 
n e) im Louvre 1900 gefunden wurden" (T . V I I /3)
Ihr Dekor is t e infacher, wie bei den StQcken von
Canoscio oder B i m b i rk i l isse. Auch hi e r i s t ci n
Kreuz in der M i t t e v o n k o n zentr ischen K r e isea
e ingerahmt, wobei das c ine K r euz n i e l l ier t und
besser gearbeitet is t w i e be i dem zweiten St i ick,
dessen Kreuz roh eingeritzt ist. Da auch die 5 Kon
trollmarken auf dem Boden der ersten Schale noch
klar byzantinischen Charakter tragen, wahrend die
des zweiten deutl ich merowingische Nachahmun
gen d arstellen, woh l a u s de r Ze i t Ch l o ta r II .
(613 — 629), Dagobert (629 — 634) oder Siegebert I I I .
(634 — 656), konnte man diese Teller aus Valdonne
wohl als Im i tat ion einer gal l ischen Werkstatt aus
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I. — Silberteller, Birnbirkilisse (Berhn,
Statl. Museum)

2. — Silberteller, Fund von Cannoscio

8. — Silberteller, Statsfund von Val
donne'
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