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Stefan Heidemann

MUNZGESTALTUNG
ALS SPIEGEL VON KONTINUITAT
DER ANTIKE UND RUCKBESINNUNG
AUF VORISLAMISCHE EPOCHEN

Einleitung
Del' folgende Beitrag ist ein Experiment, mehr
als zwei Seiten einer MOnze zu zeigen - bildlich
gesprochen. MOnzen und ihre Gestaltung spie
geln als physische Gegenstande, als Trager bild
licher und textlicher Botschaften und als Objekte
rechtlicher und sozialer Beziehungen sehr ver
schiedene soziale, wirtschaftliche, politische und
kulturelle Vorgange. Das Foigende versucht Kon
tinuitaten del' Spatantike in del' frOhislamischen
Kultur an hand del' umlaufenden MOnzen aufzu
zeigen. Doch es gab spateI' auch Phasen eines
erneuten Interesses an den Errungenschaften del'
eigenen vorislamischen Vergangenheit, um diese
aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Munzen
sind hier sicherlich nicht das primare Argument
fUr Kontinuitat und erneuertem Interesse, abel'
es kbnnen hier einige Aspekte und kulturelle
Tendenzen aufgezeigt werden

Die arabischen Autoren des 8. bis 10. Jahrhun
derts verbanden die Ruckbesinnung auf die eige
ne hellenistische und persische Vergangenheit
VOl' allem mit del' Ubersetzerbewegung unter
den abbasidischen Kalifen ai-Mansur (714-775;
reg. 754-775) und al-Ma'mun (786-833; reg.
810-833) Die fruhislamische Zeit bis etwa in die
940er Jahre kann in vielerlei Hinsicht als Fortset
zung und als erneuter Hbhepunkt del' Spatantike
betrachtet werden. In del' neueren Forschung
schlieBt diese Spatantike nicht mehr nul' die
Mittelmeerregion ein, sondern auch Westeura
sien und das iranische Plateau bis zum Hindu
kusch. Del' Blick wird damit auf die gemeinsame
hellenistische Grundlage gelenkt, auf das Reich
Alexanders und seiner Nachfolger sowie auf
das Gebiet del' rbmischen Machtentfaltung. Die
antike hellenistische Welt kannte viele Religio
nen, Christentum und Islam sind nul' zwei von
ihnen, und viele Sprachen, nicht nul' Griechisch
und Latein, sondern auch Mittelpersisch, Arama
isch, Koptisch, Arabisch und andere mehr Die
arabische Eroberung verband die beiden FIOgel
hellenistischer Kultur, das iranische Plateau und
den Mittelmeerraum, zu einem neuen Ganzen.
Kulturell isoliert blieb nul' Byzanz, das sich trotz
del' griechischen Sprache, durch die Annahme
del' theologischen Orthodoxie von den kulturel
len Wurzeln antiker Ziviiisation trennte; nicht so
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das Islamische Reich. Aramaische Ubersetzer ver
standen sich als die eigentlichen Erben del' helle
nistischen Zivilisation.

1m ersten Abschnitt stelle ich die islamischen epi
graphischen MOnzen als Fortsetzung del' anti ken
Munzikonographie VOl', als Beleg fOr die Kontinu
itat. Del' zweite Abschnitt beinhaltet die ROckbe
sinnung auf Elemente eines vorislamisches Herr
scherideals unter ai-Mansur und seinen Nachfol
gern, und del' Ausklang blickt auf die MOnzen
des 12. Jahrhunderts, einer Zeit erneuten Interes
ses an den Werken del' abbasidischen Uberset
zungsbewegung in Syrien und Nordmesopota
mien durch eine tUrkisch-seldschukische Elite.

Kontinuitat und Transformation des anti ken
Munzbildes
Islamische MOnzen mit ihrer Textlastigkeit mbgen
im Vergleich mit den antiken MOnzen mit ihren
Herrscherportraits auBerst andersartig erscheinen.
Del' Betrachter mag sich dies damit erklaren, dass
es ein in del' islamischen Religion begrundetes
Verbot figOrlicher Darstellungen in kultischen
Zusammenhangen gibt. Die islamische Kunst ist
jedoch vom Anbeginn an durch eine reiche Bild
lichkeit gekennzeichnet, mal mehr mal weniger
stark ausgepragt. Richtig ist abel', dass FigOrlich
keit nie zu einem dominierenden Thema del'
Kunst wurde, wie wir sie von dem mediterranen
und europaischen Flugel del' hellenistischen Welt
kennen. Auch in del' vorislamischen sasanidi
schen Kunst herrschte del' dekorative Charakter
gegenOber dem erzahlenden Charakter del' Bild
iichkeit VOl' Diesel' iranische Charakter setzte sich
in del' islamischen Kunst fort.

MOnzen in hellenistischer Tradition bestechen
vor allem durch die Schbnheit ihrer Darstellungen.
Insbesondere die Portraitkunst gelangte in del'
hellenistischen Welt, in del' frOhen rbmischen
Kaiserzeit und etwa ein Jahrtausend spateI' wie
der in del' Renaissance zu hbchster BIOte. Es eta
blierte sich ein Kanon: Auf del' einen Seite sieht
man eine bildliche Reprasentation des Staates,
meistens das Portrait des Herrschers odeI' Staats
grunders - hier das Portrait des Kaisers Heraclius
und seines Sohnes, wahrend die andere Seite
einen bildlichen Ausdruck del' Religion wieder
gab, eine Allegorie odeI' ein weiteres Symbol des
Staates, hier das christliche Stufenkreuz (Abb 17)

Die Islamische Kultur entwickelte In del' Gestal
tung von MOnzen asthetische Traditionen, die
sich von jenen im christlichen Westeuropa deut
lich unterschieden. Ihre Wurzeln liegen mehr
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im iranischen Zweig der hellenistischen Kultur.
1m sasanidischen Iran des 7. Jahrhunderts und 
wenn auch nicht ganz so ausgepragt - in Byzanz
wurde die Ikonographie auf den Munzen immer
starker festgelegt, d. h. selbst bei wechselnden
Herrschern unverandert gelassen. Das Munzbild
selbst wurde geradezu zu einem Wertzeichen 
statt zu einem Symbol der Reprasentation von
regierendem Herrscher und Religion (Abb 18).
Die administrativen Informationen zu Herrschern,
Pragestatten und -jahren wurden dagegen in
der Regel korrekt im Text genannt. Wah rend der
ersten Jahrzehnte islamischer Herrschaft impor
tierte man entweder die Gold- und Kupfermun
zen aus Byzanz oder erganzte den Umlauf durch
mehr oder weniger autorisierte Nachahmungen
In den iranischen Regionen setzte man die Munz
pragung in der Gestaltung der sasanidischen
MLlnzen fort (Abb. 19)

1m spaten 7. Jahrhundert wurden Munzen von
der islamischen Administration vor allem als
Texttrager bestimmt. Die fruhen islamischen
Munzen sind anonym, zeigen Verse des Korans,
der gottlichen Offenbarung, oder eine Kurzform
des Glaubensbekenntnisses und bieten die not
wendigen administrativen Informationen uber
das Jahr der Pragung und auf Silberdirhams zu
satzlich auch die Pragestatte. Spater wurden die
Namen der Kalifen, Sultane, Konige, Gouverneu
re und zuweilen selbst die der Stempelschneider
hinzugefugt. Trotzdem liegen die Wurzeln der
Munzgestaltung der islamischen Welt in der hel
lenistischen Tradition Dies uberrascht letztlich
nicht, denn das fruhe Islamische Reich umfasste
den GroBteil der hellenistisch gepragten Welt
vom westlichen Nordafrika bis nach Zentralasien.

Den AnstoB fur die Suche nach einem bildlichen
Ausdruck fUr Religion und Reich gaben mehrere
Kriege innerhalb der islamischen Herrschaftselite,
zwischen 681 und 697. Sie wurden uber die
Frage nach den religiosen Grundlagen von legiti
mer Herrschaft im Islamischen Reich gefUhrt. Die
Jahre dieser sogenannten zweiten fdna (Burger
krieg) bildeten den politischen Kontext fUr meh
rere einschneidende Reformen und fUhrten unter
anderem zur epigraphischen Munzgestaltung.
Die Experimente in der Munzgestaltung des sieg
reichen umayyadischen Kalifen 'Abd ai-Malik
(646-705) kbnnen als Versuch gedeutet werden,
die islamischen Positionen seiner Gegner so
weit wie moglich mit einzubeziehen, um so die
Einheit der tief gespaltenen islamisch-arabischen
Elite wieder herzustellen. Spatestens an diesem
Punkt der Geschichte wurde die Idee eines isla-

mischen universalen Imperiums mit einem Uni
versalherrscher als Ijalifat Allah, als Stellvertreter
Gottes an der Spitze geschaffen: 691-692 lieB
'Abd ai-Malik den Felsendom auf dem Tempel
berg in Jerusalem als Buhne der neuen imperia
len Rei igion errichten. Zwischen den Jahren 691
und 696 wurden von der umayyadischen Admi
nistration verschiedene Formen der Reprasenta
tion von Religion und imperialer Macht auf Mun
zen ausprobiert. Das wiederkehrende Thema al
ler neuen Gestaltungen war die Nennung des
Gesandten Gottes und mutmaBlichen Reichs
grunders: Muhammad rasGI Allah, "Mohammed
ist der Gesandte Gottes", und haufig auch der
erste Teil der sahada, die Bezeugung der Einheit
Gottes (., Es gibt keine Gottheit auBer Gott. ").
SchlieBlich wurde die definitive ,bildlich-symboli
sche' Reprasentation des Islam und des islami
schen Reichs fUr die Munzgestaltung gefunden
Ab dem Jahre 696 zeigen die neuen GolddTnare
(Abb 20) und ab dem Jahr 697 die Silberdirhams
(Abb 21) das neue Symbol der Souveranitat des
Reichs - das ,ikonische' Wort Gottes, eine Varia
tion der sGrat al-iblas, der 112. Sure des Koran
auf der Vorderseite und das religiose Symbol des
Islam, die sahada, in drei Zeilen auf der Rucksei
teo Das autoritative offenbarte Wort Gottes
nimmt die traditionelle Seite des hellenistischen
Herrscherportraits ein und verweist so auf den
ultimativen Souveran, Gott. Die Funktion der
sGrat al-iblas als Reprasentation des Souverans
kann nicht nur mit Ikonographischen sondern
auch mit technischen Argumenten belegt wer
den Die Portraitseite is! immer der Unterstempel
und konvex, entsprechend hier die Seite mit der
sGrat al-iblas und spater mit der risala, der Ge
sandtschaft Mohammeds durch Gott in zentraler
Position. Die Sure 112 entspricht einem formalen
Glaubensbekenntnis. Die Kupfermunzen folgten
in Syrien und andernorts ebenfalls diesem
Modell (Abb 22).

Die Abbasiden, die 749-750 in einem Staats
streich die Umayyaden von der Herrschaft erfolg
reich verdrangen konnten, betonten in ihrer Pro
paganda stets ihre Abstammung von der Familie
Mohammeds und ersetzten daher auch die
koranische sGrat al-iblas durch die regelmaBige
Erwahnung von "Mohammed ist der Gesandte
Gottes" (Abb. 23), und verwiesen so auf den
Religionsstifter, und Grunder der umma, dem
Protostaat seiner Gemeinde in Medina. Die drei
Zeilen Schrift auf der Ruckseite, die Bezeugung
der Einheit Gottes, sind als Ausdruck der Religion
zu deuten. Gleichzeitig stehen sie ikonographisch
in der Tradition der sasanidischen zoroastrisch-
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17
Byzanz, Heraclius (610-641) und Heraclius Constantin.
Nomisma, Konstantinopel, gepragt zwischen ca. 616 und 625.

21
Umayyaden, anonym.
VS: surat al-i!Jlas, Variation der Koransure 112.
Dirham, Mi.inzstatte Wasit (im Irak), Jahr 727/8.

18
Sasaniden, Chosrau II. (reg. 580/1-628).
Drachme, Mi.inzstatte WYHC (Veh-az·Andiyok-Husru,
spater Biramqubadh in Fars, Si.idwestiran), 36. Regierungsjahr
VS: Portrait nach rechts mit Fli.igelkrone, RS: Feueraltar mit
Assistenzfiguren.

22
Umayyaden, anonym.
Vorder- und Ri.ickseite: Glaubensbezeugung, shahada.
Fals, ohne Angabe der Mi.inzstatte (Syrien), 696 bis
fri.ihe 700er Jahre.

19
Umayyaden, Gouverneur al-Muhatlab ibn Abi ~ufra.
Drachme, Mi.inzstatte Bisapiir in Fars, Si.idwestiran, Jahr 695/6.
VS: immobilisiertes Portrait des 5asanidenherrschers Chosrau
II. mit Fli.igelkrone, RS: Feueraltar mit Assistenzfiguren.
Die Bildlichkeit entspricht den vorislamischen Drachmen,
die Texte sind aktuell.

23
Abbasiden, anonym.
VS: "Mohammed ist der Gesandte Gottes".
Dirham, Mi.inzstatte al·Ba~ra (im Irak), Jahr 751/2.

20
Umayyaden, anonym.
VS: surat al-i!Jlas, Variation der Koransure 112.
Dinar, ohne Angabe der Mi.inzstatte (Damaskus), Jahr 711/2.
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24
Abbasiden, anonym.
Dirham, Madinat as-Salam, Jahr 772/3.
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:5
Abbasiden. Nennung des Thronfolgers al-Mahdl MU/:lammad.
Dirham. al-Mu/:lammadiyya. Jahr 765/6.

29
Abbasiden, ar-Ra(;H billah (934-940).
Die Miinze nennt den Kalifen sowie "Mohammed
ist der Gesandte Gottes".
Dinar. Madinat as-Salam. Jahr 934/5.

:5
Abbasiden, al-Mahdi MU/:lammad als Kalif und Ya/:lya al-Harashl
31s Gouverneur der Provinz Jibal.
Dirham. Madinat al-Gayy (befestigte Stadt neben Isfahan).
Jabr 778/9.

30
Abbasiden, ai-Qadir billah (991-1031). Buyiden, Baha' ad
Daula (989-1012). Marwaniden. Mumahhid ad-Daula Sa'ld,
(997-1011).
Die Miinze nennt die gesamte Herrschaftshierarchie. vom
Kalifen iiber den iiberregionalen buyidischen Herrscher zum
lokalen marwanidischen Miinzherrn Mumahhid ad-Daula.
Dirham. Amid (das heutige Diyarbaklr). Jahr 1001/2.

:7
Abbasiden, auf Befehl (des Thronfolgers) des Amlr al-Amln
Mui:lammad, Sohn des Beherrschers der Glaubigen.
Dinar, ohne Angabe der Miinzstatte (Madinat as-Salam),
Jahr 801/2.

31
Artuqiden von I:li~n Kaifa und Amid, Fabr ad-Din Qara Arslan
(1144-1167).
Darstellung eines Dreiviertelportraits. eine zeitgenossische
Herrscherdarstellung?
Kupferdirham. Miinzstatte al-I:li~n (heute Hasankeyf). Jahr 1182/3.

28
Abbasiden. auf Befehl des Beherrschers der Glaubigen
Harun ar-Rasid. sowie Nennung des Gouverneurs von
Armenien tluzaima ibn tlazim.
Dirham. Arran. Jahr 803/4.

32
Artuqiden von Mardin. Nagm ai-Din Alpl (1152-1176).
Detailgetreue Imitation eines Miinzportraits des seleukidischen
Herrschers Antiochus VII. (138-129 v. u. Z.), Kupferdirham, Miinz
statte Mardin (Siidosttiirkei). ohne Jahresangabe Jahr 1182/3.
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religibsen Dreiergruppe, bestehend aus Feuer
altar und zwei priesterlichen Assistenzfiguren
(vgl Abb. 18) Wie auf sasanidischen Munzen
werden auf der religibsen Seite der Dirhams das
Datum und der art der Pragung genannt.

Bis zur Zeit des Abbasidenkalifen al-Man~Or (reg.
754-775) blieben Edelmetallmunzen anonym
Die Anonymitat auf Munzen ist aber nicht mit
Bescheidenheit des Beherrschers der Glaubigen
zu verwechseln, da der islamische Universalherr
scher nichts Geringeres fUr sich beanspruchte,
als Ijalifat Allah - Stellvertreter Gottes - zu sein.

Ruckbesinnung auf ein vorislamisches
Herrscherideal
Der Kalif al-Man~Or steht in vielen Bereichen am
Beginn einer Neubewertung vorislamischer Tra
ditionen und des vorislamischen Erbes durch die
islamische Elite; eine Neubewertung, die weit
uber die Kategorien von Fortsetzung und Konti
nuitat hinausgeht. Ahnlich wie in der Zeit von
'Abd ai-Malik scheint der Antrieb fur diese ideo
logische Neubestimmung des islamischen Reichs
eine unmittelbar vorangegangene Periode von
religibs-ideologischen Kriegen um Legitimitat
und Macht gewesen zu sein. Wahrend 'Abd
ai-Malik in seiner Reform auf die Souveranitat
Gottes mit einem zentralen Koranzitat verwies,
ging es al-MansOr urn die zentrale Position des
Herrschers in kosmischen Zusammenhangen und
urn uberzeitliche imperiale Kontinuitaten 763-4
wurde MadTnat as-Salam, als gigantische kreis
fbrmige Palaststadt in der neuen hauptstadti
schen Agglomeration Bagdad nach kosmologi
schen Prinzipien und mit Verweis auf vorislami
sche Imperien erbaut; iranisch-sasanidisches
Zeremoniell und entsprechende Kleidung wur
den bei Hofe eingefuhrt. Sterndeutung und
Sternkunde nahmen nach Ausweis der Quellen
nun einen wichtigen Platz im Denken der Elite
ein. Es bestand ein groBer Bedarf dieser Elite
nach dem in pahlavi-persischer, griechischer und
syrisch-aramaischer Sprache vorliegenden Wissen,
zunachst vor allem uber Astrologie und Astrono
mie, als Herrschaftswissen einer islamisierten
iranischen Elite. Dies bildete den Ausgangspunkt
der Obersetzerbewegung, der schlieBlich aile
Zweige der Wissenschaft und Philosophie um
fasste. In der Munzgestaltung, als Kurzform der
Reprasentation des Staates, ist hiervon anfang
lich wenig zu bemerken.

Die beiden Hauptmunzstatten Basra und Kufa im
Sudirak wurden in die neuinszenierte Palaststadt
MadTnat as-Salam (Abb 24) und in die ebenfalls
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neugegrundete Stadt des Thronfolgers al-MahdT
MU(lammad (743/4-785; reg. 775-785), nach
al-Muhammadiyya/Rayy (bei Teheran), verbracht.
Die Neuausrichtung des Herrscherzeremoniells
und die Fokussierung der Staatsreprasentation
auf die Herrscher ist auf Munzen jedoch daran
erkennbar, dass man sich nun langsam von der
Anonymitat in der Edelmetallpragung Ibste. Das
erste Mal seit der Reform des 'Abd ai-Malik er
schien ein Herrschername auf einer Munze (Abb
25). Unterhalb des Symbols der islamisch-abbasi
dischen Souveranitat der Formel, "Mohammed
ist der Gesandte Gottes", fand sich ab 763-4
der Verweis auf den Urheber der Pragung, "Von
dem, was al-MahdT MUhammad, Sohn des Be
herrschers der Glaubigen, befohlen hat." Der
Thronfolger erscheint auf den Munzen als der
die Herausgabe befehlende Gouverneur des
Ostens des Reichs Die Edelmetallpragung ist ad
ministrativ noch auf der Provinzebene angesie
delt. Daher ist sein Vater, der regierende Kalif al
Man~Or, nicht genannt. Ais al-MahdT seinem Va
ter als Kalif nachfolgte, lieB er jedoch regelmaBig
seinen
Namen in den Ihm direkt unterstehenden Provin
zen nennen (Abb. 26). Bis zu den Munzreformen
des Kalifen al-Ma'mOn in den Jahren 816-822
war dies gangige Praxis. Gouverneure und
Untergouverneure, oft mehrere Namen, erschei
nen auf den Munzen (Abb 26, 27, 28).

Am Hofe HarOn ar-RasTds (um 763-809, reg.
786-809) wurde nach Ausweis der litcrarischen
Quellen und auch nach einigen bislang bekann
ten Munzen auch noch eine weitere vorislami
sche hbfische Praxis wiederbelebt: Munzen wur
den speziell zu Geschenkzwecken mit einem
dem Anlass entsprechenden Text gepragt und
als Gabe an die Gaste ausgeteilt. Auch hier war
es die iranische vorislarnische Praxis, in die sich
die Abbasiden in ihrern Zeremoniell und ihrem
intellektuellen Ausblick stellten.

Unter al-Ma'mOn (urn 786-833; reg. 810-833)
wurden die Munzpragung und die verwendeten
Protokolle abermals zentralisiert. Er kehrte zur
anonymen Edelmetallpragung zuruck. Sein Nach
folger und Bruder al-Mu'ta~im billah (794-843;
reg 833-843) setzte aber den Namen des Kali
fen erneut auf Munzen unter die Nennung von
"Mohammed ist der Gesandte Gottes". In den
folgenden Jahrzehnten entstand em "top-down
system" der Namensnennung auf Munzen als
Herrschaftsbeweis (sikka), welche die Delegation
der Herrschergewalt vom Kalifen zum auf der
Munze letztgenannten Munzherr genau abbilde-
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te (Abb 29, 30) MOnzen enthalten so die litera
rischen Quellen erganzende Informationen uber
die Herrschaftshierarchie. Diese kann von Ort
zu Ort verschieden sein.

Ausklang: Eine Epoche der Philosophie und
des klassizierenden Geschmacks
Unser Wissen Ober das arabische Erbe und die
Fortentwicklung der antiken Wissenschaften
stammt nicht etwa aus Oberlieferten Manuskrip
ten der abbasidischen Ubersetzer-, Forscher- und
Literatenbewegungen des 9 und 10. Jahrhun
derts. Das Wissen wurde uns vielmehr durch
spatere Abschriften Jener Manuskripte aus dem
12. bis 13. Jahrhundert Obermittelt. Viele dieser
Abschriften wurden an den Hbfen Syriens und
Nordmesopotamiens angefertigt. Dort war man
nicht nur an dem materiel len antiken Erbe inter
essiert, sondern auch und besonders an den
literarischen, philosophischen, medizinischen
und naturwissenschaftlichen Schatzen der Fruh
zeit. Bedeutende Arzte und Ingenieure lebten
an diesen Hbfen, wle zum Beispiel Ibn al-GazarT
(1136-1206), der ein bedeutendes Buch uber
mechanische Apparate verfasste. Dieses Interesse
an der Antike und ihrer zeitgenbssischen Formu
lierung spiegelte sich auch in der Munzgestal
tung jener Zeit. Einer der artuqidischen FOrsten
Nordmesopotamiens, die vom 12. bis zum 15.
Jahrhundert in Ostanatolien herrschten, namlich
Fabr ad-DTn Qara Arslan (1144-1174), gehbrte
zu den bedeutendsten Fbrderern von Wissen
schaft und ,klassizierender' Architektur. Seine
Munzen nehmen oft antike MOnzen zum Vorbild
und entwickeln die Motive zeitgenbssisch weiter
bis hin zum zeitgenbssischen Herrscherportrait
(Abb. 31) Die Artuqiden von Mardin lieBen auch
zum Beispiel in mehreren Ausgaben das antike
Munzportl-ait Antiochos VII. (138-129 v. u. Z.)
bis in die Details der Haarlocken kopieren, wahr
scheinlich vor allem wegen seiner Schbnheit
(Abb. 32) Die intensive Auseinandersetzung
mit anti ken Formen, Objekten, Architektur und
Literatur ist sicherlich eln besonderes Merkmal
der Kulturlalldschaft Nordmesopotamiens des
12. und 13. Jahrhunderts, in einem grbBeren
Zusammenhang ist sie Jedoch Teil der neuen
kulturellen und materiel len Blute der mittel isla
mischen Zeit, als Theologie, Recht, Literatur und
Philosophie einen weiteren Hbhepunkt erreichten.
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Titelbild:
Astronomen im Observatorium (Detail).

Der Text im Haus lautet iibersetzt:
"In einem Haus nahe dem Hof arbeiten
15 Wissenschaftler. Aus dieser Gruppe

werden flinf Kandidaten ermittelt,
die besonders tiichtig sind.·

16. Jh.
© The Art Archive/Collection Dagli 0 .


