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78 CON:STANTliN P.R.EDA 2 

Hâlfte des 6.Jh.v.u.Z. datieren. Laut Ansicht des gleichcn Verfassers reihen sich die anderen 
Silberprăgungen in das 5. bis 4. Jh., einige sogar in das 3. Jh. v.u.Z. ein. Zur Aufstellung dieser 
Chronologie wird au.ller auf das Gewicht, obwzar unvollstăndig, auch auf die allgemeine kiinstleri
sche und technische Ausfiihrung der Miinzen zuriickgegriffen 5• Im Zusammcnhang mit dioser neuen, 
von O. Iliescu in gro.llen Ziigen aufgestellten und in einer abweichenden Form auch bei V. Canarache 
anzutreffenden Chronologie, sei darauf hingewiesen, da.13 sie beachtenswerte Elemente enthălt 
und vorderhand auch in ihren Grundztigen auch als die wahrscheinlichstc angesehcn werden kann. 
Gewi.13 bcinhaltet sie auch einige erwăgcnswerte Teile, die fâhig sind, vervollstăndigt zu werden. 

Es erscheint von vornherein wichtig, darauf hinzuweisen, da.13 eine Chronologie, wenn sie 
genau sein soli, nicht ausschlie131ich auf dem Kriterium des Gewichtes aufgebaut sein darf. Dieses 
liefert lediglich den allgemeincn Rahmen, kann aber keine genauen Einzelhcitcn bieten. Aus die
sem Grunde mu.13 ihm unbedingt <las stilistische, kiinstlerische Kriterium beigeftigt werden. 
Beide Kriterien sollen dann mit dem zeitentsprechenden Entwicklungsstand von Istros in Ver· 
bindung gebracht werden, um dabei feststellen zu konnen, inwieweit sie sich gegenseitig ergănzen. 
Meiner Ansicht nach ergăbe sich auf diese Weise eine weniger schematische und weniger 
starre Chronologie. Eine so feinc, nach Jahrzehnten gegliederte Chronologie erschcint anspruchs
voll und nicht gentigcnd beweiskraftig. Letzten Endes bestimmt nicht allein das Gewicht das Alter 
einer Mi.inze, sondern auch ihr Stil, ihr ktinstlerisches Geprăge und sogar ihre prăgetechnische 
Ausfiihrung. Das Gewicht bringt wohl wertvolle Hinweise. Im Falle dcr Silberprăgungen von 
Istros besteht der Vorteil, da.13 alle einem einzigen Typ angehărcn u.Yfd da.13 das Gcwicht angcfangen 
mit den ăltesten Mtinzen zugleich mit der Entwicklung und den Andcrungen des Stils abnimmt. 

Von dem Vergleich der Gewichte der Silbcrmtinzen von Istros und den zwischen ihnen 
bestehenden Untcrschiedcn ausgehend, ist B. Pick dcr Ansicht, da.13 die Exemplare mit quadratum 
incusum, dic zwischcn 7 ,02 und 6, 7 g wiegen, scheinbar nach der etwas gekurzten phoenikischen 
Wăhrung geprâgt sind. Nach dem Jahrc 350 v.u.Z. - meint Pick weiter - scheint die Stadt Litros 
ihr Mtinzsystem gcwcchselt zu haben und statt nach phoenikischem nach aeginaeischcm System 
geprăgt zu haben 8

• B. Pick wu.llte seinerzeit nicht, da.13 Istros auch Silbermtinzen ausgegeben hat, 
die liber 8 g wogen. Obwohl Pick cindcutigen Vorbehalt einrăumt, sooft er sich auf die Anwendung 
d{S phocnikischen Mtinzfu.lles bei den ersten Ausgaben von Silbermtinzen in Istros bczieht, wird 
dieser nachtră6lich laufend und wiederholt als eine festgelegte Tatsache betrachtet. 

Zugleich lă.llt sich feststellen, da.13 ebenfalls B. Pick, sooft er sich auf die Silbermtinzen mit 
quadratum incusum bezieht, die schwerer sind als 6, 7 g, nie die Bezeichnung Drachme sondern 
immer nur dcn Ausdruck Silbermiinze gebraucht. Die Bezeichnung Dmchmc vcrwendet cr erst, 
sobald es sich um Prăgungen handelt, dcren Gcwicht 5,50-5 g betrăgt 7 • Eine Ungewi.llheit in der 
Bestimmung eines Nennwertes ist ferncr auch bei B. Head zu erkennen, dor sich fragte, ob cine 
6, 99 g sch were Mtin ze nich t vielleich t cine p hoenikische Drachme oder ein Stater sei 8 • Fur dic M tinzcn 
mit hohem, liber 7 und 8 g betragendem Gewicht, die ktirzlich bei Roxolani (am Dnjestcr-Liman) 
entdeckt wurden, gebraucht A. Zaginailo die Bezeichnung Didrachme 9• Dic glciche Bezeichnung, 
zu dcr auch noch dic Bezeichnung Statcr hinzukommt, kommt auch bei H. Hommel und J.G.F. 
Hind fiir weniger als 7 g wiegende Exemplare vor 10• In den nachtrăglich von rumănischen F;whlcu
ten vcrăffentlichten Arbeitcn, ist man iiber derartige Einzelheiten văllig hinweggegangcn und 
man gebrauchte immer dic Bczeichnung Drachme, sooft es sich um Silbcrmtinzen von Istros 
handelte. 

Von allen Silbermtinzen von Istros springt eine Gruppe von Prăgungen, dcren Gewicht 8 g 
iibertrifft, eindeutig als erste aus der Reihe. Laut O. Iliescu, der sich lediglich auf 8,40 g wiegende 
Exemplare bezicht, daticren derartige Mtinzen aus der Zeit zwischen dem Anfang des 5. Jh und 
dem Jahr 480 v. u. Z. und sind nach dem babylonischen beziehungsweise phokăischen System 
geprăgt 11• Dicse Mtinzgruppe ist nicht so sehr durch ihr Gewicht einheitlich als durch den Stil 
und die prăgetechnische Ausftihrung der Mtinzen. Als erstes Merkmal dieser Mtinzen sei auf <las 
stark eingeprăgte Viereck und den ausdriicklich archaischen Stil der Darstellungen hingewiesen. 
Die zwei Gesichter auf dem Avers haben hervorstehende Augen und Lippen und ihre Locken sind 
kugelformig und auf der Stime spitzenartig oder durch Schrăglinien dargestellt. Auf einigen 
Exemplaren ist das Haar kaum zu erkennen, oder est ist nur auf einigen Teilen des Kopfes dar
gestellt. Auf dem Revers erscheint der Adler in statischer, starrer Haltung und wenig oder sehr 

1 V. Canarache, SRIR, 1, 1959, S. 187-188; ders., Pontice, 
1, 1968, s. 107-192. 

8 B. Pick, a.a.O.; auch A. G. Zaginailo, NE, 11, 1974, 
s. 51-54, 60. 

7 Ebd. 
8 B. Head, Historia Numorum 1 , London, 196:1, S. 274. 
8 A. G. Zaginailo, Materialy po arheologii severnovo 

Pricernomorja, 5, 1966, S. 100-131 ; ders., NE, 11, 1974, 
s. 51-54, 60. 

10 H. Hommel, in Feslschri(I (iir Franz A/lheim zum 6. 10. 
1968, Berlin, I, 1968, S. 261; J. G. F. Hind, NC, 1970, S. 
9-12. 

11 Oct. Iliescu, a.a.O. 
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80 CONSTANTiiN PRFIDA 4 

(phokaischem) System gepragt hat. Zur Aufstellung einer derartigen Ansicht ging man hauptsach
lich davon aus, da.13 alle Silbermiinzen aus lstros, folglich auch die der ersten Serien dem Nenn
wert nach zu urteilen zu den Drachme gehoren. lch habe bereits ausgefiihrt, da.13 B. Pick ledig
lich von Silbermiinzen spricht und da.13 die Bezcichnung Drachme nur fi.ir Exemplare gebraucht 
wird, die unter 6 g wiegen. B. Head neigt zu der Benennung von Stater, da die Bezeichnung Drachme 
unter Fragezeichen stehe. Einc Priifung der Silbermiinzen aus der griechischcn W elt des 6. bis 5. 
Jh. v.u.Z. ergibt keine Drachme, die ungeacht.et des Systems, dem sie angehoren, mehr als 7 
oder 8 g wiegen. In den meisten Fallen schwankt das Gewicht der Drachmen zwischen 3,24 und 
3,69 g und betragt sclten mehr als 4 g. Die Silberpragungen, die iiber 6 g wiegen, wcrden jedes
mal in die Reihe der Didrachmen und manchmal in die der Stateren eingewiesen. 

Auch in diesem Falle bleibt die Frage der MiinzfuBbestimmung weiterhin _offen. Da ich kein 
Anhanger einer sehr engen Korrelation zwischen den gepragten Miinzen und dem Miinzsystem, 
dem sic angehoren bin, sondern einen Spielraum fi.ir das Miinzgewicht im Rahmen eines gewissen 
Prăgungstyps und in den Grenzen einer bestimmten Zeitspanne annehme, sehe ich nicht ein warum 
nicht sogar schon fi.ir die ersten Miinzserien aus lstros und infolge der angefiihrten Angabcn ein 
erweiterter phoenikischer Miinzfu.13 angenommen werden konnte 29• lch wărc dazu geneigt, darin 
auch einen Einflu.13 zu erkennen, den der Stater aus Kyzikos und der Dareikos, Miinzen, die einen 
weiten Umlauf gekannt haben und zu denen Gewichtsnaherungen und -verhăltnisse aufgestellt 
werden konnen, ausgeubt hătten. lch weiB nicht inwicfern hier auch an das euboische System zu 
dcnken sci, demgema.13 Didrachmen von 8,42 und 7,97 g im 7. bis 5. Jh. v. u. Z. in Kios und Delos 
gepragt wcrden so. Die spateren Pragungen, die zwischen 7 und weniger als 5 g wiegen, waren 
vermutlich, wie bereits erwahnt, nach der reduzierten phoenikischen Wăhrung und dann nach dem 
aeginaeischcn System geprăgt worden. Diese Pragungen, die die zahlreichsten sind, konnen nicht 
von den ersten Miinzserien scheiden. Sie sind eine natiirliche Folge der ersten Prăgungen, sowohl 
hinsichtlich der Wăhrung, als auch hinsichtlich des Nominals. Die Ănderungen des Stils und die 
allmăhliche Herabsetzung des Gewichts wurden nicht von der Einleitung einer neucn Miinzwăh
rung, sondern von der Zeit entschieden. Deshalb konnten auch diese spăteren Miinzen als 
Didrachmen betrachtet werden. 

Nach dem Versuch, einen Beweis zu erbringen, da.13 das Gewicht fi.ir die Altersbestimmung 
einer Miinze nicht maBgebend ist, sei versucht auch die einzelnen chronologischen Etappen der 
Silbermunzung aus lstros festzulegen. In diesem Sinne lie.llen sich als erstes zwei Hauptgruppen 
erwăhnen. Die erste davon zeichnet sich durch das quadratum incusum und durch dcn der alteren 
Periode eigenen Stil aus (Taf. 1/1-5) und dic zweite dadurch, daB sie kein eingepragtes Quadrat 
hat und der kunstlerische Stil der Darstellungen sehr entwickelt ist (Taf.1/6-10). Ihrereseits Ia.fit 
sich die erste Gruppe in zwei Untergruppen teilen. Eine, die ăltere, hat das Quadrat tief eingepragt, 
dcr Stil ist archaisch und das Gewicht betragt zwischen 8,42 und 7 ,88 g (Taf. 1/1-!3) wohingegf'.n 
bei der zweiten Untergruppe das Quadrat wenig eingepragt ist, das Gewicht unter 7 g herabsin.li.t 
und der Stil beginnt, sich zu entwickeln 31 (Taf. 1/3-5). 

Die Miinzen der crsten Untergruppe konnten, gema.13 den erwahnten Merkmaleu in die Zeit
spanne zwischen dem Ausgang des 6. Jh. und der Mitte des 5. Jh v. u. Z. eingereiht werden. Dic 
ălteste Seric, die vorlăufig durch zwei ovale, in offensichtlich archaischem Stil ausgefiihrte Exem
plare vertreten ist, croffnet den Weg dcr Silberprăgungen aus lstros, die, wenn nicht am Ausgar:g 
des 6. Jh. so doch sicher um das Jahr 500 v.u.Z. geprăgt sind. Andere zwei Serien dcr gleichm 
Unţergruppe mit gleichcn oder ahnlichen Merkmalen, die abcr alle rund sind und einige Stilănde
rungen aufweisen,folgen zeitlich und reichen fast bis zur Mitte des 5. Jh. v. u.Z. Die darauf folgenC.e 
Untergruppe mit weniger t.iefem quadratum incusum und deren Stil eine Belebung aufweist, gehort, 
der zweiten Halfte des 5. Jh.v. u. Z. an und reicht vielleicht bis an den Anfang des 4. Jh. v.u . .Z. 

Die zweite Gruppe, ohne quadratum incusum und in beachtlichcm klassischem Stil, ist eine 
naturliche Folge der alteren Serien und datiert aus dem Laufe des 4. Jh., aus der Zeit des Anfangs 
und bis zur Zeit des Aufstiegs und der Ausbreitung der wirtschaftlichen und politischen Maclt 
Makedoniens. Ob die Silbermiinzpragung in Istros zugleich mit der Herrschaft Alex~nders dfs 
Gro.llen oder sogar schon etwas friiher eingestellt wird, ist genau schwer festzustellen. Sichergestelt 
scheint die Tatsache, da.13 zur Zeit des Lysimachos, ebenso, wie B. Pink vermutet, die Stadt keirie 
Silbermiinzen mehr pragte a2• Eine derartigc Chronologie der Silberpragungen von Istns 
stimmt mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Stadt im 6. bis 5. Jh v.u.Z. vollig 
iiberein. Die archaologischen Funde, die in den letzten zwei J ahrzehnten in Istros33 und in 

ze Fr. Hultsch, a.a.O„ S. 127-161 und 715. 
30 B. Head, a.a.O., S. 485 und 599. 
31 Ambrosoli-Ricci, Monele greche, Milano, 1917, S. 12-21. 
H B. Pick, a.a.O„ S. 147-149. 

3 3 Allgemeine Hinweise in Histria, I, 1954; II, 196(; 
D. M. Pippidi, Din Istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 196i, 
s. 157-182. 
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82 CONSTANTIN P.RE)DA 6 

150 Silbermiinzen von I stros aus dem 4. Jh.v.u.z. enthalt. Es i t vielleicht nicht sinnlos daran 
zu erinnern, daB unter den Miinzen von Roxolani sich auch zwei archaische Exemplare befinden, 
deren Gewichte 8,32 und 7,68 g betragen. Nicht weniger wichtig ist auch das Vorhandensein der
selben Prăgungen aus Istros jenseits von Olbia, an der Dnjeprmiindung. AU diese Angaben stellen 
nicht nur Beweise dar fiir die Umlaufskraft der Silberprăgungen von I stros, sondern auch fiir den 
EinfluB, den die Stadt I stros auf den Handel an der N ordkiiste des Schwarzen Meeres genommen 
hat (Abb.1). 

• Hort~ 
o Einzelmtinzfunde 

o 
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'B , 3 
Carnena, 30 
Cllnlia, 14 
Căbeşti, 42 
Căciuleşti, 49 
eălăraşl, 6 
Constanţa, 22 
Crernenari, 3 
Dăeni, 29 
Găiceana, 46 
(X.!.urgiu j"' 4 
Histria, 24 
Htrşova, 28 
Ion Corvin, 15 
Isaccea, 35 

200km 

Abb. 1. Verbreitungskarte der silbernen Istromiinzen. 
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Eine verhăltnismăBig gro13e Vcrbreitung crfahren die Silbermiinzen aus lstros in dem Gebiet 
zwischen den Fliissen Siret und Prut, bPzichungsweise in der siidlichen Hălfte der Moldau. Bis 
zur Zeit sind nicht weniger als zwi:ilf Funde verzeichnet wordcn 55, wovon cinige, wie die aus Poiana58 

(Kreis Galaţi) undBeneşti 57 (Kreis Bacău) in dakisch-getischcn Siedlnngengemachtwurden. Au.Ber 
dem Schatzfund von Căbeşti (Kreis Bacău) sind alle andcren Miinzen als Einzelfunde gehoben wor
den. Die Miinzen gehi:iren in ihrer Gesamtheit den spătcren Sericn an und daticren aus dem 4.Jh.v. 
u.Z. Vorlăufig sind aus diesem Gebiet kcine ălteren Prăgungen des 5. Jh. v.u.Z. aus der Reihe 
jener mit quadratum incusum gemeldet worden. 

Ebenfalls links der Donau, aber in westlicher Richtung, d.h. gegen die getischen Zentren in der 
muntenischen Ebene zu, waren die Silbermiinzen aus lstros in viel geringerer Anzahl, im Vergleich 
zu den erwăhnten Gebieten kann man sogar sagen sporadisch, in Umlauf: Die wenigen Einzelfunde, 
die am Brăila 58 , Călăraşi 59 und Giurgiu 60 bekannt sind, reihen sich an der Donau entlang. Von 
innerhalb der getischen Ebene wird ein einziger aber wichtiger Fund gcmcldet. Es handelt sich um 
den Schatzfund von Scărişoara 61 (Kreis Ilfov), der in einer gctischen Siedlung auf der rechten 
FluBterrasse des Argeş gehoben wurde. Die Informationen, die sich auf die vom pontischen Gebiet 
viel weiter entfernten Funde von Bistreţu 62 (Kreis Dolj) und Cremenari 83 (Kreis Vîlcea) beziehen, 
stehen immer noch unter Fragezeichen. Etwas gewisser erscheint mir die Entdeckung einer Drachmc 
bei Obîrşia 64 (Kreis Olt) zu sein. 

Die Priifung der gesamten Verbreitung dcr Silberprăgungen von lstros lăBt den SchuB zu, 
da.13 wenige Stădte der griechischen Antike Silbermiinzen geprăgt haben, die auf so weit erstrecktem 
Gebiet im Umlauf gewesen wăren. Aus obigen Ausfiihrungen lic.13 sich entnehmen, da.13 die Miinzen 
aus Istros in verschiedenen Verbreitungsgebieten in Umlauf waren. AuBer in dic Umgebung der 
Stadt erstreckt sich der Umlauf gegen·Siiden, in das thrakische Gebiet, bis siidlich vom Balkan
gebirge, ferner nach N orden an der N ordkiiste des Schwarzen Meeres entlang, bis jenseits von Olbia 
an der Dnjepr-Miindung, um ferner auch im getischen Gebiet, zwischen Siret und Pmt nachweisbar 
zu sein und schlieBlich in der muntenischen Ebene bis an den Ufern des Argeş. Diese Grenzen, 
die die entferntesten sind, weisen auf ein sehr gro.Bes Verbreitungsgebiet, innerhalb <lavon ein reger 
und verhă.ltnismă.llig kompakter Umlauf stattgefungen hat. Keinmdalls, hi:ichstens mit der Ausnah
me von Muntenien ist ein zufălliger Umlauf zu verzeichnen; im Gegenteil cs ist cine Fundvcr
kettung bemerkbar, die sich verhăltnismă13ig glciC'hmă.llig und liickenlos iiber rlas rnn den erwăhnten 
Grenzen umrissene Gebiet erstreckt. 

Die Daten, die die weitreichende Verbreitung der Silberprăgungen von Istros sowie die 
verhă.ltnismă.llig gro.lle Miinzenzahl bestă.tigen, gestatten es, ău.Berst wichtige ~ehliissc iiber das 
Entwicklungsstadium der Stadt lstrm; vom 6. bis. 4. Jh. v.u.Z. zu ziehen. Vom numismatischen 
Standpunkt ist eine reichha.Itige Tătigkeit der Miinzstătte von lstros zu verzeiehnen. Ohne 
Gefahr zn laufen, fehl zu gehen, kann angenommen werden, da.ll die Stadt Istro:-; im 5. und 
hauptsăchlich im 4. Jahrhundert Silbcrmi.i.nzen in beachtlicher Menge prăgt. Diese reichhaltige 
Tă.tigkeit war gewi.13 von den Handelilerfordernissen der Stadt bedingt. Die Ausdchnung und die 
lntensivierung des \Varenaustausches der Stadt mit den getisch-thrakisehen und skythichen Vi:il
kerschaften, sowie mit den iibrigen griechischen Kolonien der linken Pontuskiiste, lie.llen eine so 
reichhaltige Miinztătigkeit mi:iglich werden. Zugleich aber sei beriicksichtigt, da.ll diese ganze 
Miinztătigkeit auf der w.irtschaftlichen Bliite der Stadt beruht, cine Lage, die letzten Endcs, dic 
zur Verwirklichung eines derartigen Prozcsses crforderlichen Verhăltnisse (Voraussetzungen) gc
sehaffen hat. Die geschilderte Lage des Miinzwesens widerspiegelt. in unmittelbarer und genauer 
Weise die allgemeine wirtschaftliche Lage von Istms im 6. bis 4. Jh. v. u. z. Die Stadt erscheint 
zu der betreffenden Zeit als ein bliihendes Handchl- und Produktionszentrnm, das die Făhigkeit 
besitzt, seine Tausehbeziehungen auf cin stark ausgedehntes Gebiet zu erstrecken. Nach den 
l\Iiinz- sowie nach den archaologischen Funden zu schlieBen, beherrscht die Stadt lstros im 6. bis 
5. Jh. v.u.Z. den gesamten Handel der \Vest- und der Nordkiiste des Pontus Euxinus, zumal, wenn 
es sich um die Beziehungen zu den benachbarten ortsansăssigen Vi:ilkerschaften handelt. Istros 
tritt aus jenem beschrănkten gebietsmălligen Rahmen heraus, in dem jede griechische Stadt einen 
bestimmten vorherrsehenden Einflu13 ausiibt und zicht in seinen Handelsbezirk Gebiete und Vol
kerschaften ein, die weit jen:-;eits der der Stadt und sog.u der anderen linkspontischen Kolonien 
eigenen Gebiete liegen. 

66 B. Mitrea, StCI, 7, 1965, S. 163-165; V. Căpitanu, 
Carpica, 4, 1971, S. 288-289; T. Svinţiu, Revista Tinerimii, 
6, 1942-1943, s. 29. 

11 H. Vulpe, SCIV, 2, 1951, l, S. 187 und :1, 1952, 
s. 202. 

67 C. Solomon, Un mu:eu regional în Tecuci, Tecuci, 
1932, S. X- XI; B. :\litrl'a, a.a.O., S. 16:1. 

;a B. :\litrl'a, a.a.O., s. 163. 
59 Ebd., S. 165. 
80 Ebd. 
81 C. Preda, Dacia, ;\'.S., 10, 1966, S. 221-235. 
82 B. '.\litrea, a.a.O. 
oa Oct. Iliescu, SCN, 2, t 958, S. 449. 
84 Die Milnzc bdindct sich im '1uscum-Slntinn (l<rels Olt). 
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Chronologisch betrachtet wăren zwei Abschnitte in dcr Ausdehnung des Handels zu verzeich
nen. Nach den gleichen Miinz- und archăologischcn Funden zu urteilen, umfa.13t der erste Ab
schnitt die Zeitspanne zwischen der Mitte des 6. Jh. v.u.Z. und dem Ausgang des 5. Jh. v.u.z. 
In dieser Zeitspanne gelingt es Istros, seine Stellung im unmittelbar benachbarten Gebiet zu fe
stigen und zugleich einen măchtigen Einflu.13 nach N orden hin, an den Miindungen der Donau und 
an der Nordkiiste des Schwarzcn Meeres auszuiiben. Diese Schlu.13folgerungen unterbauen sowohl 
die zahlreichen Miinzen mit quadratum incusum, die in Mahmudia, Roxolani und im Gebiet von 
Cherson gefunden wurden, sowie die archăologischen Funde von Tariverde und Roxolani. Im fol
genden Abschnitt, der hauptsăchlich das 4.Jh. v. u. z. bis zur makedonischen Expansion umfa.13t, 
behălt die Stadt ihre im ersten Zeitabschnitt erworbenen Stellungen bei und erstreckt ihre Handels
beziehungen und ihre Einflu.13nahme stark nach Siiden, an der thrakischen Kiiste des Schwarzen 
Meeres entlang sowie nordlich und westlich der Donau auf die getischen Volksstămme in der Moldau 
und der Walachei (Muntenien). Zweifellos diirfen nicht iiberall und immer nur unmittelbare Handels
beziehungen zwischen Istros und den betreffenden Volkerschaften und Stădten gesehen werden. 
Je nach dem Zeitpunkt und nach den năher oder entfernter gelegenen Gebieten, miissen auch indi
rekte Beziehungen oder mannigfaltigere wirtschaftspolitische Verhăltnisse in Betracht gezogen 
werden, dic zwischen der Stadt und hauptsăchlich der getischen Ortsbevoklerung bestanden haben. 

c. Eine weiter, gcringfiigigere Frage, die mit dem Studium derselben Silberprăgungen von 
Istros aufkommt und in letzter Zeit einige Diskussionen bcwirkte, bezieht sich auf die Deutung der 
zwei Kopfe auf dem Avers der Miinzen. Bek::mntlich wurden bereits schon von den ersten Forschun
gen i.iber die Miinzung von Istros sowic nachher, zu friihercn oder spăteren Gelegenheiten verschie
dene Voraussetzungen laut, die fiir die zwei ncbcneinanderstehenden Jiinglingskopfe, wovon 
einer immer umgekehrt ist, eine Erklărung suchten. Die Ansicht der Autoren der Antike, wonach 
die Donau in zwei verschiedene Meere miindet, veranla.13te Irnac Vossius dazu, in den zwei Kopfen 
eine Personifizierung der Gabelung der Donau zu vermutcn 65• J. Eckhel 88 meinte ebenso wie vor 
ihm Wise und spăter J.G. Eccard, auf dem Avers der Miinzen von Istros die Kopfe der beiden 
Dioskurcn zu erkennen 67 • B. Pick vermutete, da.13 cs sich um einen Gott oder um Gottheiten des 
Windes handeln konnte, von dencn die Schiffahrt der Stadt abhing 68 • B. Head, neigte dazu, auf 
den Mi.inzen den Kopf des Apollo-Helois 69 zu erkennen, als Sinnbild des Handels von Istros, der 
nach Ost und W est ausgerichtet ist. Laut R. N etzhammer 70 und Const. Moisil 71 symbolisieren die 
beiden Kopfe die Gotter der Gewăsser, wobei einer den Pontus Euxinus darstellt und der andere 
den Flu.13 Istros, Gotter die einander gegensătzlich sind, die Beschirmer der Schiffahrt und des 
Handels von Istros. G. Scvereanu betrachtete diese unedierte Darstellung als Apollo, den Schutzgott 
der Schiffahrt der Stadt 72• L. Ruzicka betrachtet die glcichen Kopfe als Sinnbild dcr gegcnsătz
lichcn Stromungen der Gewăsser an der Donaumiindung, die Stromung vom Meer flu.13aufwărts 
und umgekehrt und spăter als die Versinnbildlichung der zwei Mii.ndungen des Istros ins Meer 73 • 

Fi.ir V. Bude 74 und P.O. Karyschkow8ki 75 stcllen die beiden Kopfe den aufgehenden bzw. den 
untergehendcn Apollo-Holios dar. T.W. Blawatska.ja i.ibt an einigen ălteren Hypothesen, besonders 
an der der Dioskuren Kritik und vertritt die Ansicht, da.13 die zwei Kopfe ortliche, vielleicht sogar 
getische Gottheiten darstellen 76 • Seit dcn letzten Deutungsversuchen der beiden Bildnisse auf den 
Silbermi.i.nzen von Istros sind inzwischen einige Jahrzchnte verstrichen. In dieser Zeitspanne war 
die Frage nicht mehr von Interesse. Ncuerdings wurde sie aber wieder fast gleichzeitig von H. Hom
mel und J.G.F. Hind aufgenommen, die sie, unabhăngig voneinander, untersuchten. Der erstere 
der zwei angefi.ihrten Autoren teilt im allgemeinen die Ansicht des Isaac Vossius, da13 der Avers 
der Mi.inzen von Istros gemăB des von den Verfassern der Antike i.iberlieferten Glaubens diezwei 
Arme der Donau darstellt, einen westlichen, der zur Adria hinfli<'.13t und einen ostlichen, der gegen 
das Schwarze Meer zustromt 77 • H. Hommel meint eine Hypothese nach drei Jahrhunderten zu 
erneuern, ohne zu wissen, da.13 L. Ruzicka 78 dies bereits in einem im Jahre 1923 veroffentlichten 
Beitrag getan hatte. Eine ăhnliche Stellung bezieht auch J.G. F. Hind. Nachdem er die Moglichkeit 
einer gewissen Verbindung zwischen der von Aristophanes in seinem Stiick „Die Babylonier" 
verwendetcn Bezeichnung Istriana metopa und dem Export getischer Sklaven in die griechische 
Welt zur Diskussion stellt, beruft, sich J.G.F. Hind auf die Hypothese desgleichen Isaac Vossius 

86 Isac Vossius, Observationes ad Pomponium Jl.felam de 
situ orbis, 1658, S. 38; B. Pick, a.a.O„ S. 149. 

68 J. Echkel, Doctrina numorum veterum, II, S. 14-15. 
87 B. Pick„ a.a.O., S. H9, 159 und Anm. 405; glcichc An

sicht auch bei M. Golescu, BSNR, 1933, S. 94-96. und L. 
Lacroix, Numismatique antique. Problemes et methodes. 
Annales de I' est, N° 44, Nancy-Louvain, 1975, S. 162-163. 

88 Ebd. 
88 B. Head, Historica numorum, 1963, S. 2i4. 
70 R. Netzhammcr, Revista Catolică, 1912, S. 355- 356. 

71 Const. Moisil, BSNR, 16, 1921, 40, S. 110-112. 
72 G. Severeanu, BSNR, 15, 1920, S. 22. 
73 L. Ruzicka, NZ, 1917, S. 103 und CNA, 4, 1923, 1, S. 2-4. 
74 V. Bude, BSNR, 20, 1925, 55-56, S. 40-45. 
76 P. O. Karyschkowski, VDI, 4, 1961, S. 110-111. 
78 T. V. Blavatzkaia, Zapadnopontyckc goroda, 6, 1952, 

s. 202. 
77 H. Hommel, in Feslschri(I (iir Franz .Hlheim mm 6.10. 

1968, Berlin, I, 1969, S. 261-271. 
78 L. Ruzicka, CNA, 4, 1923, S. 2-4. 
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und td ir;t der Ansicht, da.13 die beiden Ktipfe auf den Silbermiinzen von Istros, dic Personifizierung 
des s jugendlichen Flu.llgottes Istros darstellcn 79 • 

Wie ersichtlich bringen die rezenten Deutungsversuche keine neureren Ansichten oder Hypo
thesesen. Sowohl in einem als auch in dem anderen Falle wird eine ~Utere Ansicht ertirtert und mit 
eini~igen Abweichungen und reichhaltigeren Beweisfiihrungen, in denen zahlreiche Analogien auf
gefiifiihrt werden, angenommen. Es mu.13 zugegeben werden, da.13 beide Autoren auf eine ganze Reihe 
ziemmlich wichtiger aber keinesfalls ausschlaggebender literarischer und numismatischer Daten 
und td Informationen zuriickgreifen. Die zusatzlich angefUhrten Beweisgri.inde andern den hypothe
tischchen Charakter der Stellungnahme der beiden rezenten Studien nicht. 

Aus alledem, was bisher în Verbindung mit den Versuchen die zwei Jiinglingsktipfe auf den 
Silbmermiinzen von Istros zu deuten, geschrieben wurde, lassen sich einige allgemeine Beobachtungen 
maca.eben. Als erstes ist festzuhalten, da.13 alle diejenigen, die sich in einer oder der anderen Art zu 
dieseser Frage au.llerten, darin iibereinstimmten, <lall die erwahnten Ktipfe die Bildnisse einer oder 
zwei'eier Gottheiten darstellten. Die Idee, diese eventuell mit Helden oder legendaren Personlich
keitiiten der Entstehungs- oder Anfangsgeschichte der Stadt Istros in Verbindung zu bringen, ist 
nichcht nur nicht zur Diskussion gestellt, sondern erst gar nicht erwogen worden. Zweitens wăre 
fest8tzustellen, da.13 alle ausgesprochenen Ansichten, unabhangig davon ob ihnen mehr oder wenigcr 
Walahrscheinlickeit anhaftet, strikt hypothetisch sind. Aus diesem Grunde erachte ich es als au.llerst 
schmwierig, solange noch keine aufschlu.llgebende Unterlage vorhanden ist, einer oder der anderen 
davwon einen Kredit zu schenken, der den Rahmen des Hypothetischen iiberschreitet. 

Drittens wâre zu bemerken, dal3 au.ller den Ansichten, !aut denen die beiden Ktipfe Apollo 1 

die e Dioskuren oder die zwei Flullrichtungen des Istros darstellen, alle anderen Forscher und zwar 
in d der iiberwiegenden Mehrzahl, sich bei dem Gedanken aufhielten, es handle sich um Schutzgott
heit.iten der Schiffahrt und des Handels der Stadt Istros, die entweder als Gottheiten der Winde, 
der :r Fhisse oder der Gewâsser und als Personifizierung der Meeres- und der Donaustrtimung aufzu
fassssen waren. 

Trotz der zahlreichen Analogien, auf die haufig angespielt wird, mu.13 zugegeben werden, daJl 
der ·r Typus des Avers der Silbermiinzen von Istros, eine in ihrer Art eigentiimliche und bisher un
edieierte Darstellung ist. Zwei Jiinglingsktipfe, davon einer umgekehrt ist, finden in der ganzen Antike 
der r Griechen kein Vergleich. Dies ist auch der Grund, der dic meistcn Forscher dazu veranla.llte, 
in e einer derartigen Darstellung keine Gottheit des bekannten griechischen Pantheons zu sehen, 
sonmdern cine Personifizierung, sei es die der Donau oder des Meeres, oder die von Gotthciten der 
Flfoiisse oder der Winde. Es folgt also daraus, dall die Stadt in der Wahl des Miinzbildes auf dem 
Averers sich die unmittelbare Umwelt zur Vorlage nimmt, ebenso wic auf dem Revers, auf dem das 
Wa1appen der Stadt, Adler mit Delphin, dargestellt ist. Es kommt folglich die Vermutung auf, 
da.13 Jl der Glaube an eine Gewalt der umgebenden Natur bestanden hat, der die Bewohner von 
Istrtros die Fahigkeit zusprachen, iiber die Stadt und dcren Entwicklung wohlwollend zu walten. 
Ube)erraschend ist dennoch die Tatsache, dall, obzwar das Wappen der Stadt bis în die rtimische 
Zeitit hinein auf den Mtmzen erscheint, die Darstellung der zwei Ktipfe gegen Ausgang des 4. Jh.v.u.Z. 
zuglgleich mit der Einstellung dcr Silbermiinzung verschwindet. An ihre Stelle treten wohlbekannte 
grieiechische Gottheiten wie Apollo, Helios, Dionysos und Demeter. 

Ich breche die Diskussionen betreffend einige der wichtigsten Fragen liber die Silberprăgun
gen n von Istros ab, erhebe jedoch keineswegs den Anspruch, da13 es mir gelungen sei, sie auch zu 
ltismen oder immer die den Tatsachen am nachsten stehendc Stelltwg zu beziehen. In meiner Ab
sich·ht lag es iibrigens nicht die Silbermiinzprăgung von Istros von allen Gesichtspunkten her und 
în a allen Einzelheiten zu priifen. Mein Wunsch ging lediglich dahin, einige der besondereren und 
wiclchtigeren Fragen zu umrci13en, iiber die anlă13lich neuerer l•'unde neue Ansichten verlautbart 
undd zu denen wertvollc Beit.rage erbracht wurden. Ich bin der -Oberzeugung, da.13 von allen 
die 3 Frage des Umlaufs und dann die des Alters der Silbermiim;en von Istros, nicht nur wegen 
ihre~er Bedeutung, sondern auch durch die dazu vorhandene Dokumentation, an erster Stelle 
stemhen. Sowohl die eine als auch die andere bringen ein neues Licht in die genauere Kenntnis 
der r Geschichte und der Entwicklung der Stadt in den ersten Jahrhundc~rten nach ihrer Griindung. 

79 9 J. G. F. Bind, NC, 1970, S. 7-17. 
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